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Vorwort zur dritten Auflage. 

Bei Bearbeitung der erſten Auflage von „Brehms Tierleben“ war ich be— 

ſtrebt geweſen, möglichſt viele Tiere aus der mir übertragenen Abteilung zur 

Sprache zu bringen, um einigermaßen die Vollſtändigkeit der vorangegangenen 

Bände zu erreichen. Mit der Zeit jedoch gelangte ich zu der Überzeugung, daß 

dies vorgeſteckte Ziel bei dem mir zugemeſſenen Raume nicht zu erreichen und 

eine weſentliche Einſchränkung in der Auswahl des Stoffes notwendig ſein 

werde. Dieſer Umſtand veranlaßte eine Ungleichmäßigkeit in der Behandlung, 

welche ſelbſtredend nicht beabſichtigt war. 

Für die zweite Auflage war nun ein Anhalt in der erſten gegeben, der eine 

gleichmäßigere Verteilung des Stoffes ermöglichte. Daß bei der unendlichen 

Mannigfaltigkeit desſelben die Auswahl immer noch ihre großen Schwierigkeiten 

hatte, zumal wenn ein allgemeiner Überblick über die Geſamtheit nicht voll— 

ſtändig verloren gehen ſollte, wird der aufmerkſame Leſer beurteilen können. 

Möge dieſelbe den Anforderungen im weſentlichen genügen! Die gewöhnlichſten, 

heimiſchen, mithin nächſtſtehenden Gliederfüßer erhielten bei der Auswahl den 

Vorzug; fremdländiſche konnten nur in ſehr beſchränktem Maße herangezogen 

werden, und dies geſchah namentlich dann, wenn ſie eine Lücke in der Ent— 

wickelungsreihe ausfüllen oder ſonſtwie den Reichtum und die Vielgeſtaltigkeit 

der Formen, der Lebensweiſe ꝛc. zur Anſchauung bringen ſollten. Wo es an— 

ging, ſind die Anſichten der Alten über die betreffenden Tiere dargelegt worden, 

dagegen nicht die Erwägungen und Fragen nach dem erſten Urſprung und den 

gegenſeitigen Verwandtſchaften, wie ſie die heutige Naturforſchung in den Vorder— 

grund ſtellt; es iſt dies unterlaſſen worden, um den vorurteilsfrei vorgetragenen, 
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nackten Thatſachen den Raum nicht noch weiter zu kürzen. Aus gleichem 

Grunde iſt die wiſſenſchaftliche Einteilung weniger betont, als der Vergleich 

mit dem Inhaltsverzeichnis vielleicht erwarten läßt. 

Von dieſen Geſichtspunkten aus iſt auch die vorliegende dritte Auflage be- 

arbeitet worden, und es haben dabei die ſeitdem in der Wiſſenſchaft gemachten 

Fortſchritte Berückſichtigung gefunden. ; 

Hinſichtlich der Abbildungen, welchen gerade in dieſer Abteilung der Tiere 

die größten Schwierigkeiten entgegenſtehen, iſt ſeitens der Künſtler und der 

Verlagshandlung das bisher noch nicht Erreichte geleiſtet worden; nahezu ein— 

hundert neue Darſtellungen, faſt ausnahmslos nach dem Leben, haben 

Aufnahme gefunden. 

Möge auch dieſer Band in ſeiner neuen Form mehr noch als bisher dem 

Ganzen dienen und dem „Tierleben“ zu einer allgemeinen Anerkennung 

verhelfen. 

Halle, Oktober 1892. 

E. C. Taſchenberg. 
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Ein Blick auf das Leben der Geſamtheit. 
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Erſte Ordnung: Käfer (Coleoptera oder Eleutherata). 

Fünfzeher (Coleoptera pentamera). 

Erſte Familie: Sandkäfer (Cieindelidae). 

Sippe: Cicindelinen 
Feld⸗Sandkäfer eines eapestri) 

Läufer (Cieindela hybrida) 5 

. Sippe: Collyrinen . 

Langhalſiger nn Cann del 

collis) . ; . 

Zweite Familie: Laufkäfer (Carabicidae). 

. Sippe: Glaphrinen . 
Ufer⸗Raſchkäfer (Elaphrus 10 

. Sippe: Carabinen . 

Garten⸗Laufkäfer ar 105 
Goldhenne (Carabus auratus) 

Gebirgs-Goldhenne (Carabus auroni- 
tens) 

Puppenräuber Gal 2 6 0 

Kleiner Kletterlaufkäfer (Calosoma in- 
quisitor) . 

„Sippe: Brachininen 

Bombardierkäfer innen: crepibang) 

Sippe: Bericalinen . 

Geſpenſt⸗Laufkäfer Wormolyee nor 
lodes) . { Ä 4 

Sippe: Scaritinen . 

Rieſen⸗Fingerkäfer S ach) 

Sippe: Pteroſtichinen . 

Getreide-Laufkäfer e no) 

Seite 

42 

45 

or 
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Dritte Familie: Schwimmküäfer (Ditycidae). 

1. Sippe: Dyticinen 48 

Geſäumter ad er . 
marginalis) . . 49 

Gefurchter Sabenfgwinmtife Gale 

sulcatus) . — 83 

2. Sippe: Hydroporinen . 53 
Hydroporus elegans. 53 

3. Sippe: Haliplinen, Waſſertreter 53 
Cnemidotus caesus 53 

Vierte Familie: Taumelküäfer (Gyrinidae). 

Gyrinus strigipennis 54 

Tauchender Drehkäfer (Cyrinus mergus) 55 
Gyrinus natator „ 55 

Fünfte Familie: Waſſerkäfer (Hydrophilidae). 

Sippe Shydrophilinen 56 

Pechſchwarzer Kolben: Waſſerkäfer Habe 

drophilus piceus) . 56 

Schwarzer Kolben: Waſſ erkäfer Bor 
aterrimus) 58 

Laufkäferartiger Kolben⸗ Waſſ ate dr. 

drous caraboides) . 1 58 

Sechſte Familie: Kurzflügler (Staphylinidae). 

1. Sippe: Staphylininen. a 59 
Goldſtreifiger . schie 

caesareus) 60 
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Vierzehnte Familie: 
61 

Kurzhaarige Staphyline (Staphylinus 

pubescens) 
Stinkender Moderkäfer (Ocypns 8 61 
Erzfarbener Miſtlieb (Philonthus aeneus) 61 

ie rytelinen „Bl 

Roter Pilzkurzflügler 0 ren) 61 

Die Päderinen e 

Ufer-Moderkäfer i Shin) 61 

Siebente Familie: Pſelaphiden (Pselaphidae). 

Sippe: Clavigerinen . 62 

Gelber Keulenkäfer (Seek er 1400601 62 

Achte Familie: Aasküfer (Silphidae). 

Sippe Silphinen 65 

Gemeiner 2 e 

vespillo . . . 65 

Deutſcher Totengräber . 
germanus) 68 

Schwarzglänzender Aaskäfer (Silpha 
atraba) ser 68 

Rothalſiger Aasläfer (Silpha 91 0 69 

Vierpunktiger Aaskäfer (Silpha quadri- 
Pune ya en 

Neunte Familie: Stutzkäfer (Histeridae). 

Sippe: Hiſterinen 0 

Miſt⸗Stutzkäfer 458085 1 0 ne 

Hetaerius sesquicornis — Saprinus . 71 

Zehnte Familie: Glanzkäfer (Nitidulariae). 

Sippe: Nitidulinen . 3 

Raps-Glanzkäfer (Meligethes aeneus) 72 

Elfte Familie: Speckkäfer (Dermestidae). 

Speckkäfer (Dermestes lardarius) . . 74 

Zweifarbiger Hautfäfer 8 bi- 
e e 

Pelzkäfer ( 9 ee „ 

Kabinettkäfer (Anthrenus museorum) . 77 

Himbeermade (Byturus tomentosus) . 78 

Zwölfte Familie: Fugenkäfer (Byrrhidae). 

Sippe: Byrrhinen . VVV 

Pillenkäfer 1 e 

Dreizehnte Familie: Kammhornkäfer (Pectini- 
cornia oder Lucanidae). 

Vbieſchkäfer, Lucanen 9 

Gemeiner Hirſchkäfer (Lucanus cervus) 79 

2. Sippe: Zuckerkäfer, Paſſaliden (Passalus) 83 

Selte 

Blatthornkäfer (Lamelli- 
cornia oder Scarabaeidae). 

Miftfäfer (Lamellicornia laparostic- 
tica). 

1. Sippe: Miſtkäfer im engeren Sinn Si 
phaga)2 . 85 

Heiliger Pillendreher (A 1 85 

Pockennarbiger Pillendreher (Ateuchus 

VA Tiolos u)) 

Sisyphus Schaefferi — Copris — Pha- 
naeus — Onthophagus . . . . 87 

2. Sippe: Dungfäfer, Aphodiinen . . . 88 

Grabender Dungfäfer (Aphodius a 88 

3. Sippe: Roßkäfer, Geotrupinen . 89 

Frühlings-Roßkäfer (Geotrupes ver- 

AI 90 

Gemeiner Roßkäfer (Gen N 
rarius). W 

Dreihorn (Geotrupes Typhoeus) . Me 

Rebenſchneider (Lethrus cephalotes) . 90 

Laubkäfer (Lamellicornia pleuro- 

stictica). 

4. Sippe: Melolonthinen. . . 91 

Gemeiner Maikäfer Aelolontha 
garis) 92 

Roßkaſtanien⸗ Laubkäfer Melolothn 
hippocastani). . . „%% 

Gerber (Melolontha fülle) I Rh A 
Brachkäfer (Rhizotrogus solstitialis) . 96 

5. Sippe: Nultehoen 2.2.3. 97 

Getreide-Laubfäfer 1 l 97 

Garten⸗Laubkäfer e horti- 
g 5 . 

6. Sippe: Rieſenkäfer, G e 
Herkuleskäfer (Dynastes Hercules) „ 

Elefant (Megalosoma elephas) | 100 
Nashornkäfer (Oryctes nasicornis) . 100 

Oryctes Simias 100 

7. Sippe: Melitophilen 100 
Rieſen⸗Goliath (Goliathus 8 101 
Gabelnaſe (Dieranorrhina Smithi) . 101 
Gemeiner Goldkäfer (Cetonia In 102 

Cetonia speciosissima 5 02 

Marmorierte Cetonie (Cetonia marmo- 
rata) 103 

Lederkäfer (Osmoderma n AR ADS 

Gebänderter ee (Trichius fas- 
ciatus). 104 

Langarmiger Pin] elkafer (ein ie 
<imanus) . BR: 104 

Fünfzehnte Familie: Prachtkäfer (Buprestidae). 

105 

105 
1. Sippe: Julodinen . 

Julodis fascieularis . 
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1 . Sippe: Chalcophorinen 8 

Großer Kiefern: eagle (Chaleo- 
phora Mariana) ug 

3. Sippe: Bupreſtinen b 

Linden-Prachtkäfer e ruti- 

lans) 

4. Sippe: Agrilinen 

Zweifleckiger Saba (April Mi 

guttatus) .. A 

5. Sippe: Trachyſinen. ; 
Kleiner Gleißkäfer (Trachys minuta) . 

Sechzehnte Familie: Schnellkäfer, Schmiede 
(Elateridae). 

1. Sippe: Agrypninen . : 

Mäufegrauer Schnellfäfer con. muri- 
nus) 

Sippe: Glaterinen . 

Rauher Schmied ons 5 

Cocujo (Pyrophorus noctilucus) . 

Saatſchnellkäfer (Agriotes segetis) . 

10 

Siebzehnte Familie: Weichkäfer (Malaco- 
N dermata). 

1. Sippe: Leuchtkäfer, Lampyrinen . 

Kleines Johanniswürmchen (Lampyris 

splendidula). 5 

Großes ann wäechchen rn 

noctiluca). e 

Photinus pyralis . 

2, Sippe: Telephorinen Ä 

Gemeiner „ (Tetephorus 1 Ans 

cus) 3 

3. Sippe: Melyrinen . 

Großer Blaſenkäfer (Malachins Senn) 

Achtzehnte Familie: Buntkäfer (Cleridae). 

Sippe: Clerinen. 5 ; 

Ametjenartiger Buntkäfer (Cler us 9 

carius). 8 

Gemeiner 1 1 3 
rius) 

Neunzehnte Familie: Holzbohrer (Xylophagi, 
Bostrychidae). 

1. Sippe: Ptinen 

Kräuterdieb same 7 70 . 
Meſſinggelber N Ges 9195 

leucus). g 5 5 

2. Sippe: Anobiinen 

Bunter Klopfkäfer 00880 1 58 

tum) 

Trotzkopf 1 Petting) 

Seite 
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107 

107 

107 

107 

109 

109 

110 

110 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

120 

22 

122 
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Geſtreifter Werkholzkäfer (Anobium 
St iathn,, e 

Brotkäfer (Anobium en) e 

Verſchiedenzeher (Heteromera). 

Zwanzigſte Familie Schwarzkäfer (Tene- 
brionidae). 

1. Sippe: Blaptinen 126 

Gemeiner Trauerkäfer 1 0 12 5 
i OO el 

Zopherus- enn 22,7 297 

Sippe: Pimeltimen, Feiſttafenr, l 

Biella deine 10 

3. Sippe: Tenebrioninen. . . 8 

Mehlkäfer (Tenebrio 19 70 8 

Einundzwanzigſte Familie: Fächerträger 
(Rhipiphoridae). 

Seltſamer Fächerträger (Metoecus para- 
dOXUSIR HR, na el 

Zweiundzwanzigſte Familie: Pflaſterkäfer 
(Vesicantia oder Cantharidae). 

1. Sippe Melonen ‚131 

Bunter Olkäfer (Melo& nm. eo 13a 

Gemeiner Maiwurm (Meloé proscara- 
pan A Er len 

2. Sipße Mulabreinenever wu... Luna en 

Mylabtis variabilis. . s ln 

3. Sippe: Cantharinen 135 

Spaniſche Fliege (Lytta fan) 135 

Vierzeher (Pseudopentamera). 

Dreiundzwanzigſte Familie: Rüſſelkäfer (Cur- 
culionidae). 

Kurzrüßler (Curculionidae adelogna— 
tha e). 

15 Sippe: Brachyder inen 139 

Liniierter Graurüßler (Sitones a) 140 

Cyphus — Platyomus — Compsus. . 14l 

2. Sippe: Otiorhynchinen 141 

Schwarzer Dickmaulrußler (O 

chus niger) 141 

Gefurchter Dinaukenpler e 

chus sulcatus ). 142 

Braunbeiniger Dickmaulrüßler cee 
rhynchus picipes), Spitzkopf (Otio- 

rhynchus nigrita), 1 (Otiorhyn- 
chus ligustici) . . . 1 

Grünrüßler (Phyllobius — 1 
— Polydrosus)a ler. . 1esd, Las 

3. Sippe: Brachycerinen, 5 „ 

Brachycerus . . . 9925 — 3 1 



XII 

Langrüßler (Curculionidae phane- 

rognatha e). 

. Sippe: Cleoninen . a 
Lähmender Stengelbohrer 558855 a 

plecticus) . 

Sippe: Hylobiinen. 5 
Großer Fichtenrüſſelkäfer Ae 

abieti . . 

Kleiner Fichtenrüſſelkäfer (Aylobius 1 5 
nastri). 

Kleiner Kiefernrüſſelkäfer Bid no- 

tatus) . 22 5 

Sippe: Apioninen 

Sonneliebendes enen mager 1 

Aprie ans) » 

Apion assimile, 1 0 craccae, iss 
Sayi, pe 11101 radiolus . 

„Sippe: Attelabinen. ; 
Haſel⸗Dickkopfkäfer 00 ori) 

Langhalſiger Dickkopfrüßler (Apoderus 

longicollis) . 

Afterrüſſelkäfer (Attelabns 

noides) 3 : 

8. Sippe: Rhinomacerinen . 

Stahlblauer Rebenſtecher (Rhyncite 

betuleti) . . 

Pappelſtecher Eb bene 1 

Schwarzer Birkenſtecher „ be- 

tulae) . 5 

Zweigabſtecher bene ah 

Blattrippenſtecher (Rhynchites allia- 

a 
Pflaumenbohrer Binde: ey 

9. Sippe: Balanininen . 

Haſelnußrüßler (Balaninus nucun) . 

Großer Eichelbohrer (Balaninus glan- 
dium) 

Kleiner 1 15 1 . 
tus) . 

10. Sippe: Anthonominen . . 5 

Apfelblütenſtecher nn 9709 5 
rum) 

> 

* 

(ep) 

SI 

1 801105 

Birnknoſpenſtecher Ehemann, pyri) 

Steinfruchtbohrer (Anthonomus drupa- 
rum) 

EB enſprin gender re en 

11. Sippe: Cioninen . 8 

Braunwurz⸗-Blattſ chaber (e scro- 
fulariae) . 

12. Sippe: on ne 

Weißbunter a Crab. 

chus lapathi) 5 : 

13. Sippe: Ceuthorhynchinen ; 

Kohlgallenrüßler (Conthorhyuchus nk 

cicoliis) . DER, 

Geite 
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Ahnlicher Verborgenrüßler (Ceuthorhyn- 
chus assimilis) . 

Weißfleck⸗Verborgenrüßler Centhorhyn 

chus macula-alba) 48 - 

14. Sippe: Baridiinen 

Raps⸗Mauszahnrüßler (Ban de 
ris) 

Pechſchwarzer Nanszahnräkler (Es 

dius picinus). ı 

Rotrüſſeliger Mauszahnrüßler Bari 
dius cuprirostris) . 5 8 

15. Sippe: Calandrinen . 

Palmenbohrer (Rupee Sn 

Schwarzer Kornwurm a gra- 
naria) . 

Reiskäfer (Calandra 1 

Seite 

165 

165 

165 

166 

166 

166 

166 

166 

167 
168 

Vierundzwanzigſte Familie: Borkenkäfer (Sco- 
lytidae, früher Bostrychidae). 

1. Sippe: Hylefininen. 

Großer Kiefernmarkkäfer (las 

gus piniperda) . 

Kleiner Kiefernmarkkäfer (Se 

minor). 5 

2. Sippe: Boſtrychinen 5 

Gemeiner Borkenkäfer, Buchdrucker (Bo- 
strychus typographus) . 8 

Bostrychus dispar 
3. Sippe: Scolytinen . 

Eccoptogaster destructor . 

Großer e Eoeoptogaste 

scolytus) . 

Fünfundzwanzigſte Familie: Langkäfer 
(Brenthidae). 

Sippe: en 
Brenthus Anchorago 

Sechsundzwanzigſte Familie: Maulkäfer 
(Anthribidae). 

Sippe: Baſitropinen 

Weißfleckiger Maulkäfer (Anthribus 89 5 

nus) i 

Kurzfuß 5 lem. va- 
rius) 

168 

169 

170 

170 

172 

172 

173 

173 

174 

Siebenundzwanzigſte Familie: Bockkäfer, Langhörner 
(Capricornia, Longicornia). 

Breitböcke (Prionidae). 

1. Sippe: Prioninen ß : 

Gerber, Forſtbock 1 nn 

Zimmermann (Ergates faber) 

Schrägkopfböcke (Cerambycidae). 

2. Sippe: Spondylinen : 

Waldkäfer (Spondylis ne 

176 

176 

176 

176 

176 

nn 
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3. Sippe: Gerambyeinen . } 
Heldbock (Cerambyx 1220 

Handwerker (Cerambyx cerdo) . 
Moſchusbock (Aromia moschata) 

4. Sippe: Lepturinen, Afterböde . . 

Geſpornter Schmalbock (Strangalia ar- 

mata) 

Vierbindiger Schmalbock e 

quadrifasciata) . 

Veränderlicher Schmalbock (Toxotus 

meridianus) . 
Kurzhörniger Nadelholzbock 

indagator) 

Zweibindiger Nabegofbot Gael 

bifasciatum) 

5. Sippe: Necydalinen 
Großer Halbdeck— aaf Gee 

major) 

6. Sippe: Callidiinen, Scheibenböde 

Hausbock (Hylotrupes bajulus) . i 
Veränderlicher Scheibenbockkäfer (Calli- 

dium variabile). . . 

Blauer Scheibenbock (oeh b 
ceum) . 2 N re 

7. Sippe: Clytinen 

Gemeiner Widderkäfer e 1 
Clytus rhamni, arvicola 2 5 

Spitzböcke (Lamiidae). 

8. Sippe: Dorcadioninen, Erdböcke. 
Kreuztragender Erdbock Dorcadion crux) 
Schwarzer Erdbock (Dorcadion atrum) 

Greiſer Erdbock (Dorcadion fuliginator) 

9. Sippe: Lamiinen A 

Chagrinierter Weber N eo 

10. Sippe: Ncanthocininen . N 

Zimmerbock, Schreiner (aud 
aedilis) 

11. Sippe: Saperdinen, Walzenböcke 

Großer Pappelbock (Saperda carcharias) 
Aſpenbock (Saperda populnea) 

12. Sippe: Phytöcinen f 
Haſelböckchen (Oberea 5 

Achtundzwanzigſte Familie: Samenküfer 

(Bruchidae). 

Erbſenkäfer (Bruchus pisi) . 
Bohnenkäfer (Bruchus rufimanus) 

Gemeiner Samenfäfer an grana- 
rius) A 

Linſenkäfer als Lie, 

Seite 

177 

ao 

177 

177 

189 

190 

190 

190 
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Neunundzwanzigſte Familie: Blattkäfer (Chryso- 
melidae). 

1. Sippe: Donacinen, Schilfkäfer Al 

Keulenbeiniger Schilffäfer Sur 115 
vipes) . RUE: ; : 

2. Sippe: Criocerinen . . 

Lilienhähnchen (Crioceris 0 

Spargelhähnchen (Crioceris asparagi). 

Zwölfpunktiges Zirpkäferchen (Crioceris 
duodecimpunctata) 5 ; 

3. Sippe: Clythrinen, Sackkäfer 

Vierpunktiger Sackkäfer (Clythra 05 
dripunctata) . 3 

4. Sippe: Cryptocephalinen, Fallkäfer 5 

Cryptocephalus sericeus 

5. Sippe: Chryſomelinen Ä 

Großer Pappel-Blattkäfer (aid 90 0150 

Kleiner Pappel⸗Blattkäfer (Lina tremu- 

lae). . ; 

Timarcha — n lese, ce- 

realis, fastuosa, graminis, diluta 

ar - Kartoffelfäfer (Leptinotarsa 

decemlineata) 

Leptinotarsa juncta — een 
(Doryphora) — Calligrapha — Par- 

opsis IR BET. 
6. Sippe: Galerucinen, Fhuchtläfer 3 

Ademonia tanaceti 

Schneeballen-Furchtkäfer en vi- 

burni) . 

Ulmen: Furchtkäfer ae 14 105 

melaena) . 

Erlen: Blattfäfer l 4 

7. Sippe: Halticinen, Erdflöhe .. 

Raps-Erdfloh (Psylliodes duo. 

phala) . 5 1 

Kohl⸗Erdfloh (Haltica Merge) 

Eichen-Erdfloh (Haltica erucae) 

Gelbſtreifiger Erdfloh (Phyllotreta ne- 
morum) : 

Bogenſtreifiger Erdfloh ella 
flexuosa) . a 

| 8. Sippe: Caſſidinen, Schildkäfer 

Nebeliger Schildkäfer (Cassida 1 0000 

Mesomphalia conspersa — Desmonota 

variolosa . 

Dreizeher (Trimera). 

Dreißigſte Familie: Marienkäferchen (Cocei- 
nellidae). 

Sippe: Coccinellinen . 5 

Siebenpunkt (S0 el 0 

tata) 

Coccinella e 1 

locorus bipustulatus . 

Chi- 
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Zweite Ordnung: Hautflügler, Immen e e Piezata). 

Seite 

I. Stachelträger (Hymenoptera aculeata). 

Honigweſpen. 

Erſte Familie: Blumenweſpen, Bienen (H. antho- 
phila). 

Geſellige Bienen (Apes sociales). 

„Sippe: Apinen . 

Gemeine Honigbiene, abe 4 
mellifica) . 

Ihre Abarten: ftoltentiſche 6 9 5 rel 

tica), ägyptiſche (Apis fasciata), afri⸗ 

kaniſche, Biene von . 5 

— 

2. Sippe: Meliponen . 

Melipona — Trigona — en 

Melipona scutellaris — Trigona fla- 

veola 

Trigona cilipes 

3. Sippe: Bombinen, Hummeln 

Erdhummel (Bombus terrestris) 

Gartenhummel (Bombus hortorum) 

Steinhummel (Bombus lapidarius) — 
Mooshummel (Bombus muscorum) . 

Einſame Bienen (Apes solitariae). 

Sippe: Schienenſammler (Podileginen) . 

Rauhhaarige Pelzbiene SR RE 
hirsuta) a 

Abgeſtutzte Pelzbiene . re- 
tusa) 

Wand⸗Pelzbiene ne e a na) 29 

Gemeine Hornbiene (Eucera 1 
nis). ; 

Kaffriſche 9 1 a 

Violettflügelige Holzbiene a 
violacea) . 

„Sippe: Schenkelſammler Allerifenieeh) . 

Rauhfüßige Bürſtenbiene (Dasypoda hir- 

MPE) u 

Schencks Erdbiene 10 0 9 

Greiſe Erdbiene (Andrena cineraria) . 

Braungeſchenkelte Erdbiene (Andrena 

fulvicrus) . 5 

Große Ballenbiene 5 3 

Rauhe Seidenbiene (Colletes hirta) 
. Sippe: Bauchſammler (Gaſtrileginen) 

Mörtelbiene (Chalicodoma muraria) 

Kugelbienen (Anthidium) . 

Gehörnte Mauerbiene (Osmia a 
Gemeiner Blattſchneider (Megachile 

centuncularis) . 3 

7. Sippe: Schmarotzerbienen ; 

Felſen⸗, Feld-, Sommer:, Wald⸗ Schma⸗ 
rotzerhummel (Apathus rupestris, 
campestris, aestivalis, saltuum) 

ot 

D 

217 

218 

Weißfleckige Weſpenbiene (Nomada Ro- 

berjeotiana) 

Gemeine Waffenbiene (Melecta Tue | 
Punktierte Waffenbiene (Melecta luc- 

tuosa) . a 

Kegelbienen en 

Zweite Familie: Faltenweſpen, Weſpen 
(Diploptera, Vesparia). 

1. Sippe: Schmarotzerweſpen, Mafjarinen . 

Celonites apiformis — Ceramius Fons- 
colombi 217 Urzae 

2. Sippe: Lehmweſpen, Eumeninen . 5 

Mauer⸗Lehmweſpe (Odynerus parietum) 

Antilopen-Lehmweſpe (Odynerus Anti- 
lope) =. 2% 

Zahnbeinige Sehen e (Odynemub EN 

nipes) . N . 
Pillenweſpe (Augen pont 

3. Sippe: Papierweſpen, geſellige . Ves⸗ 

pinen . 
Polybia sedula, rejecta — _ Chatergus 

chartarius — Tatua morio 
Polybia liliacea, cayennensis, ns 

laria — Chatergus apicalis — Necta- 
rinia 

Franzöſiſche Papierweſpe (Poistes sul 

lica) g . 

Horniſſe N alte) 

Rote, gemeine, deutſche Welpe 6 
rufa, vulgaris, germanica) . 

Mittlere Weſpe (Vespa media) — Wald⸗ 
weſpe (Vespa silvestris) 

Sandweſpenartige e Ge 
nogaster). ; 

Dritte Familie: Ameiſen (Formicidae). 

1. Sippe: Drüſenameiſen, Formicinen . 
Roßameiſe (Camponotus herculeanus 

und ligniperdus) 

Rote Waldameiſe (Formica zu) 

Blutrote Raubameiſe (Formica sangui- 

nea). 5 

i N falie 81 

Braune Ameiſe (Lasius niger), gelbe 

(Lasius flavus) . 
Honigameije a 1 

2. Sippe: Zangenameiſen, ee 
Odontomachus. 

3. Sippe: Stachelameiſen, Ponte 

4. Sippe: Blindameiſen, Dorylinen . 

Treiberameiſe (Anomma arcens) 



Inhalts-Verzeichnis. 

Seite 

5. Sippe: Knotenameiſen, Myrmicinen. .. 283 

Raſenameiſe (Tetramorium caespitum) 283 
Ernte: Ameifen — Pogonomyrmex bar- 

batusı 2... 284 

Ecitons (Eciton ik een) 1 % 285 

Eciton hamatum, drepanophorum . 286 

Padicour-Ameiſe (Eciton canadense) . 287 

Zug: oder Viſitenameiſe (Oecodoma ce- 
FF 888 

Vierte Familie: Heterogynen (Heterogyna). 

1. Sippe: Spinnenameiſen, Mutillinen . . 291 

Europäiſche Spinnenameiſe Mutilla eu- 
Topaea) ... . . 

2. Sippe: Dolchweſpen, Scofiinen ch 293 

Rotköpfige Dolchweſpe (Scolia 0 
eephala) ...:... 293 

Garten-Dolchweſpe (See 8 10 293 
Plcbeſpen Tißhia )). 293 

Fünfte Familie: Wegweſpen (Pompilidae). 

Natalenſiſche ze 3 na- 

talensis) . . . : 295 

es trivi alis 297 

Gemeine Wegweſpe (Pompilus a 297 

Emoenemis variegatuiuns 22097 

Agenia punctum, domestica . . . . 298 

Sechſte Familie: Grab:, Mordweſpen (Sphe- 
gidae, Crabronidae). 

1. Sippe: Raupentöter, Spheginen . 299 

Gelbflügeliger . (Sphex fla- 
Wpennis) 299 

Weißdurchſchnittener Rau pentöter 
(Sphex albisecta . . . 299 

Maurer: Spinnentöter 4485 de: 

sellatorius)". ... . 299 

Pelopoeus spirifex, blauer und pfei⸗ 
fender Spinnentöter (Pelopoeus cha- 
lybeus und fistularius . . . 300 

Rauhe Sandweſpe (Psammophila 55 

Sea) 300 

Gemeine Send dee ( sah, 
SA * 00 

2. Sippe: Glattweſpen, e 9 303 

Acker-Glattweſpe (Mellinus a) 303 

Sand: Glattwejpe (Mellinus sabulosus) 304 

3. Sippe: Wirbelweſpen, Bembecinen .. 304 

Gemeine Wirbelweſpe (Bembex rostra- 

S VVV 
Monedula Sig nate 0 

4. Sippe: Philantinen 305 

Bienenwolf (Philanthus 3 305 

Cerceris vespoides 307 

Prachtkäfertöter (Cerceris ee) 307 
Sand-Knotenweſpe (Cerceris arenaria) 307 

| 
5. Sippe: Pemphredoninen . DE Le 

Gemeine Töpferweſpe (Trypoxylon 

figulus) 

Weißfüßige Töpferweſpe een 
albitarse) . 

Flüchtige ee e on ie 

Dar) 

Goldſtirnige Ebpferweſpe (rnb 
aurifrons) h 

6. Sippe: Siebweſpen, ne 

Crossocerus scutatus, elongatulus 

Gekielte Siebweſpe (Crabro striatus) 
Thyreopus patellatus Me 

Gemeine „ wi wish 

mis) i n 5 

terebrantia). 

1. Sippe: Parnopinen . 

Fleiſchrote Goldweſpe (Farnope car- 

nea). Es 3 

2. Sippe: Chryſinen 5 

Glänzende Oorngoldweſpe See 
splendidum). g 

Blaue Goldweſpe ( 1 

Gemeine Goldweſpe (Chrysis ignita) . 

3. Sippe: Hedychrinen 

Königliche Goldweſpe 8 nei 
dulum) 

Roſige Goldweſpe ea Baar) 
4. Sippe: Glampinen . . 2 

Elampus aeneus, Fele 

1. Sippe: Gallenbewohner, Cynipinen . 

Gemeine Gallapfelweſpe 1 folii 
oder scutellaris) EN 

Cynips longiventris . 

Eichenzapfen-Gallweſpe Conips 8 
mae) . 5 

Blastophaga en 

Andricus 5 

Schwamm: Gale (Peras 1e 
IIS . 

Bioriza aptera. 

Brombeer-Gallweſpe ( ne) 

Gundermann: Gallıvejpe ee 
glechomae) . 

Gemeine e aallmeioe (Rhodites ro- 

sae) 5 . 

Rhodites 8 

Synergus facialis — Aulax 
2. Sippe: Allotriinen, Blattlausbewohner. 

Allotria . a Dee ke 

II. Legröhrenträger (Hymenoptera 

Achte Familie: Gallweſpen (Cynipidae). 

XV 
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Siebente Familie: Goldweſpen (Chrysidae). 
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320 

320 

321 
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3. Sippe: Figitinen, Paraſiten 322 

4. Sippe: Ibaliinen, mit der einzigen Art: 

Meſſerförmige Schmarotzer-Gallweſpe 

(Ibalia cultellator) 322 

Neunte Familie: Proctotrupier (Procto- 
trupidae). 

Sippe: Scelioinen . 323 

Eierweſpe (Teleas n und 1 
terebrans) 323 

Zehnte Familie: Zehrweſpen (Chaleididae, 
Pteromalidae). 

Sippe: Torym inen 32 

Derymus reginß s 924 

2. Sippe: Pteromalinen . 325 

Rauhflügelweſpe Preromalıs pupa- 

um) 8 325 

3. Sippe: Chalcidien . 326 

Gelbfleckige Schenkelweſpe (Chaleis 1 5 
Mies 326 

Geſtielte Scene Gauer 1 
Pes % n 

Elfte Familie: Hungerweſpen (Evaniadae). 

1. Sippe: Kurzſchwänze 326 

Kleine Hungerweſpe E mi- 
nuta) 5 5 326 

2. Sippe: Langſchwänze 8 5 327 

Gichtweſpe (Foenus e 327 

Pfeilträger (Foenus jaculator) 327 

Zwölfte Familie: Schlupfweſpenverwandte, 

Braconiden (Braconidae). 

1. Sippe: Geſchloſſenmäuler, Clidoſtomen. 328 

Aphidier (Aphidius) 328 

Kleinbäuche (Microgaster 5 
nemorum) - : 328 

Macrocentrus 1 329 
2. Sippe: Rundmäuler, Cycloſtomen . 330 

Bracon 0 5 330 

Spathius clavatus ; 330 

3. Sippe: Außenmäuler, 9 1 331 

Alysia manducator . 331 

Dreizehnte Familie: Echte Schlupfweſpen 
(Ichneumonidae). 

1. Sippe: Tryphoninen \ 334 
Exenterus marginatorius . 335 

Bassus albosignatus 336 

2. Sippe: Sichelweſpen, Opioninen . 336 

Banchus falcator . 336 

Kiefernſpinner-Sichelweſpe e 

circumflexum) . 337 
Ophion — Paniscus . 338 

Inhalts -Verzeichnis. 

Ichneumon pisorius, fusorius 
Amblyteles. 

4. Sippe: Cryptinen 2 

Phygadeuon pf eng 5 

Cryptus tarsoleucus . 

Mesostenus gladiator 

Hemiteles areator 
5. Sippe: Pimplarien . 

Rhyssa persuasoria . 

Ephialtes manifestator . 
Pimpla instigator 

Glypta resinanae 

| 

| 3. Sippe: Ichneumoninen 

| 

Vierzehnte Familie: Pflanzenweſpen 

(H. phytophaga). 

1. Sippe: Holzweſpen, Siricinen . 

Gemeine Holzweſpe (Sirex 1 

Rieſenholzweſpe (Sirex gigas) 
2. Sippe: Halmweſpen, Cephinen. 

Gemeine Halmweſpe (Cephus a 

maeus) . 

3. Sippe: Geſpinſt⸗ oe 9 97 

Kotſack-Kiefernblattweſpe (Lyda cam- 
pestris) 

Große Kiefernblattweſpe 4 stellata) 
Rotköpfige Geſpinſtblattweſpe (Lyda 

erythrocephala), Geſellige Fichten: 
blattweſpe (Lydahypotrophica), Birn⸗ 

Geſpinſtweſpe (Lyda pyri), Roſen⸗ 
Geſpinſtweſpe (Lyda inanita) . 3 

4. Sippe: Sägeweſpen, Blattweſpen, Tenthre⸗ 

dinen 5 

Kiefern: Kümcbo (babe 

Pin)? 

Stachelbeer⸗ Biatsmepe Baud ven- 
tricosus) . le 

Dolerus . 

Schwarze Kirſchblattweſpe 1 
adumbrata) . > 

Pflaumen⸗Sägeweſpe (ele ful 

vicornis) . - 

Rüben⸗Blattweſpe N 1 

Grüne Blattweſpe (Tenthredo scalaris) 
— Tenthredo viridis. . 

Gelbgehörnte Blattweſpe Venthredo 

flavicornis) 
5. Sippe: Bürfthörner, Snlotominen. R 

Roſen⸗Bürſthornweſpe (Hylotoma rosae) 
Sauerdorn-Bürſthornweſpe (Hylotoma 

berberidis) : 
Spalthorn (Schizocera) . 

6. Sippe: Knopfhörner, Cimbecinen. 

Birken⸗ e van Be 
tulae) . 1 1 

Seite 

340 
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343 
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343 
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345 
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348 
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351 

352 

352 

353 

353 
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Dritte Ordnung: Schmetterlinge, Falter (Lepidoptera, Glossata). 

Großfalter (Macrolepidoptera). 

Erſte Familie: Tagfalter (Diurna, Rhopalocera). 

1. Sippe: Ritter (Equites), Papilionen. 
Schwalbenſchwanz (Papilio Mack aon) 

Segelfalter (Papilio e 

Papilio Hector 

2. Sippe: Weißlinge, Pierinen . 
Großer Kohlweißling (Pieris cite) 

Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae) 
Heckenweißling (Pieris napi) . 

Baumweißling (Pieris crataegi). 
Aurorafalter (Anthocharis cardamines) 
Zitronenfalter (Rhodocera Rhamni) 
Kleopatra (Rhodocera Cleopatra) 

Goldene Acht (Colias Hyale) 

3. Sippe: Nymphalinen . 

Silberſtrich, Kaiſermantel rere 

paphia) 

Großer Berlmukterfalter Arsyanis. 
Aglaja) . A 1 

Scheckenfalter (Melitaea) 

Pfauenſpiegel (Vanessa Jo) 

Admiral (Vanessa Atalanta). 
Diſtelfalter (Vanessa cardui) . 

Trauermantel (Vanessa Antiopa) 

Große Blaufante (Vanessa polychloros) 
Kleine Blaufante (Vanessa urticae) 
Großer Eisvogel (Limenitis populi) 

Schillerfalter (Apatura 3 N 

Ilia) Jan . e 

. Sippe: Morphinen . 

Neoptolemus (Morpho W 

. 

. Sippe: Augler, Satyrinen . 
Roſtbinde, Semele (Satyrus Seele) s 
Briſeis (Satyrus Briseis) . 
Honiggrasfalter (Satyrus ana) 

Hirſengrasfalter (Epinephele ar 

thus) 

Sandauge b 1 ana 

Mauerfuchs (Pararge Megaera) 

Qu 

(ep) Sippe: Bläulinge, Rötlinge, Lycäninen. 

Viereichenfalterchen (Thecla quercus) . 
Feuervogel (Polyommatus virgaureae) 

Gefleckter Feuerfalter (Polyommatus 
Phlaeas) . 8 

Hauhechelfalter Üresene, 2 80 0 

Schöner Argus (Lycaena Adonis). 

Sı Sippe: Dickköpfe, Heſperinen . 
Strichfalterchen (Hesperia 000 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 11 

VII 

Seite Seite 

Zweite Familie: Schwärmer, Dämmerungsfalter 
(Sphingidae, Crepuscularia). 

i 1. Sippe: Spindelleibige Schwärmer, . 

370 ginen 392 

370 Totenkopf l Abtopasy 392 

371 Kiefernſchwärmer (Sphinx pinastri). 393 

371 Wolfsmilchſchwärmer (Sphinx a 
372 biae) 395 

3172 Oleanderſchwärmer ein 1 395 

374 2. Sippe: Zackenſchwärmer, Smerinthinen 396 

374 Pappelſchwärmer (Smerinthus populi). 397 

374 Abendpfauenauge (Smerinthus ocel- 

376 latus) . 397 

376 Lindenſchwärmer Se le 397 

376 | 3. Sippe: Breitleibige Schwärmer 397 

377 Nachtkerzenſchwärmer (Macroglossa oe- 
notherae) 397 

u Karpfen⸗, e (gere 
# glossa stellatarum) . - 398 
10 Hummelſchwärmer e et 

formis und bombyliformis) 398 
877 

I Dritte Familie: Holzbohrer (Xylothropha). 
365 1. Sippe: Glasflügler, Seſiinen . 399 

379 Horniſſenſchwärmer (Trochilium af 
379 forme). 400 

380 Aretbaunglasfügter en 4170 5 
381 formis) g 401 

382 2. Sippe: Bohrer, Soffinen. 401 
Weidenbohrer (Cossus heninerda) . 401 

383 
Vierte Familie: Cheloniarier, Bären (Chelo- 

383 niariae). 
384 

1. Sippe: Widderchen, Blutströpfchen, Zygä— 

384 ninen 403 

385 Steinbrech⸗ Widderchen 2 at 

385 pendulae) 403 

385 Weißfleck, Bingeffwärner sank 
N Phegea) At 

2. Sippe: Bären, Eußteinen 404 

386 Brauner Bär (Arctia caja) 404 
Purpurbär (Arctia purpurea) — Bunge 

387 (Callimorpha dominula) . : 404 

387 Spaniſche Fahne (Callimorpha Hera 405 

388 

Fünfte Familie: Spinner (Bombyeidae). 

. Sippe: Nachtpfauenaugen, Saturninen .. 405 

> Atlas (Saturnia Atlas). 405 
3 | Ailanthus :- Spinner (Saturnia i 406 

390 Chineſiſcher Eichen: . 5 

390 | turnia Pernyi) . 407 
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. Sippe: Streckfüße, 

Japaniſcher Eichen-Seidenſpinner (Sa- 

turnia Lama mayu) . | 

Wiener, mittleres, kleines Nachtpfauen⸗ 

auge (Saturnia pyri, spini, carpini) 

. Sippe: Edelſpinner, Sericinen . 

Maulbeerſpinner, Seidenſpinner Bon 

byx mori) { 

Sippe: Gluden, Gaſtropachinen 

Kiefernſpinner (Gastropacha pini) . 
Ringelſpinner (Gastropacha neustria) . 

„Sippe: Sackträger, Pſychinen 
Psyche helix 

Mohrenkopf (Psyche der 

Liparinen . 
Rotſchwanz (Dasychira 1 

Weidenſpinner (Dasychira salicis) . 

Goldafter (Porthesia chrysorrhoea) 

Schwan (Porthesia auriflua) . 

Schwammſpinner, Dickkopf Ocneria 

dispar) 

Nonne (Ocneria 5 0 8 

. Sippe: Rückenzähnler, Notodontinen. 
Eichen-Prozeſſionsſpinner (Cnethocam- 

pa processionea) . 

Kiefern Prozeifionsipinner (nenn 

pa pinivora) 

Pinien⸗ Prozeſſionsſpinner . 

pa pityocampa). 5 

Großer Gabelſchwanz . 8 0150 

Buchenſpinner (Stauropus fagi). 

Seẽchſte Familie: Eulen (Noctuidae). 

„Sippe: Spinnerartige Eulen, Bombycoinen 

Blaukopf, Brillenvogel (Diloba coeru- 

leocephala) . . 
Ahorn: Pfeilmotte (Acronycta aceris) 

Drion (Moma Orion) 

Sippe: Hadeninen . 
Queckeneule (Hadena aan. 

Mattgezeichnete Eule (Hadena infesta) 

Flöhkrauteule (Mamestra persicariae) 
Futtergraseule (Neuronia popularis) . 

Graseule (Charaeas graminis) 
Mangoldeule (Brotolomia meticulosa) 

Sippe: Orthojinen . 

Gemeine Rohrkolbeneule (Gone 55 

phae) 

Amerikaniſcher ee 

extranea). 1 

Kieferneule (Trachea hei) 

Feldulmenenle (Cosmia diffinis). 

. 

„Sippe: Ackereulen, Agrotinen . 

Erdfahl, Hausmutter (Agrotis 1 
Winterſaateule (Agrotis segetum) . 
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Ausrufezeichen (Agrotis exclamationis) 
Rindenfarbige Ackereule (Agrotis cor- 

ticea) . Be. a 
5. Sippe: Goldeulen, e 

Gamma, Ypfiloneule (Plusia gamma) 
6. Sippe: Ophiufinen . 

Blaues Ordensband (Catocala 
Rotes Weiden-Ordensband (Catocala 

nupta) ie 1 

Seite 

442 

442 

443 

443 

444 

444 

444 

Siebente Familie: Spanner (Geometridae). 

Birkenſpanner (Amphidasis betularia) 
Birnſpanner (Phigalia pilosaria) 

Großer Froſtſpanner (Hibernia defolia- 

ria) 

Kleiner ander (Choir bru- 
mata) . . 

Kiefernſpanner 01 pin 

Spießband (Larentia hastata) 

Gänſefußſpanner (Larentia 1 
diata) . at, 

Harlekin (Abraxas e 
Flockblumenſpannerchen (Eupithecia 

signata) . . 

Wegtrittſpanner Dylan en 

Kleinfalter (Microlepidoptera). 

Achte Familie: Wickler (Tortrieidae). 
Grünwickler (Tortrix viridana) . 

Kieferngallen-Wickler (Retina resinella) 
Kieferntrieb-Wickler (Retina Buoliana) 

Rehfarbener Erbſenwickler (Grapholitha 

nebritana) . . 

Mondfleckiger Geb fene (ernie 
litha dorsana) . . 

Apfelwickler 5 pom 

Pflaumenwickler (Grapholitha funebra- 
na 2... 

Neunte Familie: Zünsler, Lich mae 
(Pyralidae). 

1. Sippe: Pyralinen 3 

Fettſchabe, 5 dende 

pinguinalis) . 5 Die 

Mehlzünsler (Asopia Win 

2. Sippe: Botynen. 
Getreidezünsler Bons frumenta 

Rübſaatpfeifer (Botys margaritalis) 

Hirſezünsler (Botys silacealis) .. 

3. Sippe: Rüſſelmotten, Crambinen. 
4. Sippe: Wachsmotten, Gallerinen. 

Bienenmotte (Galleria mellonella). 

446 

446 

447 

448 

449 

450 

450 

451 

452 

452 

455 

455 

456 

456 

457 

458 

458 

458 

459 
459 
460 
460 
460 

460 

460 

461 

461 

Zehnte Familie: Motten, Schaben (Tineidae). 

1. Sippe: Echte Motten, Tineinen 
Kornmotte, weißer Kornwurm (Tinea 

granella) . 

465 

463 
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Seite 

Kleivder:, Pelzmotte 1 
tapetzelle) 34564 

2. Sippe: Langfühler, Adelinen nk 464 
Grüner Langfühler (Adela ih) 464 

3. Sippe: Schnauzenmotten, Hyponomeutinen 465 

| Apfelbaum-Geſpinſtmotte (Hypono- 
meuta malinella) . i 465 

4. Sippe: Breitleibige Motten, Gelechinen 466 

Dunkelrippige Kümmelſchabe 1 
saria nervosa). * . 466 

XIX 

Seite 

5. Sippe: Minierer, Gracilarinen 5 467 

Fliedermotte (Gracilaria syringella). . 467 

Vierte Ordnung: Zweiflügler (Diptera, Antliata). 

Langhörner (Nematocera). Seite 

Erſte Familie: Stechmücken (Culicidae). 

Sippe: Culicinen 476 

Geringelte Stechmücke (outer annu- 
tus 477 

Gemeine Stechmücke (Ehlex 1 477 

Moskitos (Culex molestus, trifurcatus, 
pulicaris) . 479 

Zweite Familie: Bachmücken, Schnaken (Tipulidae). 

Sippe: Tipulinen . a 5 479 

Kohlſchnake (Tipula le) 479 

Kammmücken (Ctenophora) 480 

Dritte Familie: Pilzmücken (Mycetophilidae). 

Sippe: Sciarinen . . 480 
Heerwurm⸗ Trauermücke GSeiara mi. 

taris) . a 481 

Birn⸗Trauermücken . 484 

Vierte Familie: Gallmücken (Ceeidomyidae). 

Sippe: Cecidomyinen. 484 
Getreideverwüſter (eeeidomyia dedimes 

tor) . 484 

Fünfte Familie: Kriebelmücken (Simulidae). 

Columbatſcher Mücke (Simulia Colum- 

baczensis) 8 487 

Sechſte Familie: Haarmücken, Seidenfliegen 
(Bibionidae). 

März⸗Haarmücke (Bibio Marci). 487 

Gartenhaarmücke (Bibio hortulanus) 488 

Kurzhörner (Brachycera). 

Siebente Familie: Bremſen (Tabanidae). 

1. Sippe: Tabaninen . 489 

Rinderbremſe e ö de) 489 

Glauäugige Bremſe an glauco- 

pis) . : 490 

2. Sippe: Pangoninen Ä 490 

Blindbremſe (Chrysops ebeantiens). 490 

Regenbremſe (Haematopota pluvialis) . 490 

I 

0 

6. Sippe: Säckchenträger, Coleophorinen 468 

Lärchen-Miniermotte (Coleophora lari- 
cinella) \ 468 

Elfte Familie: Geiſtchen, Federmotten 
(Pterophoridae). 

Pterophorus pterodactylus, pentadac- 

tylus — Alucita polydactyla . 469 

Seite 

Achte Familie: Raubfliegen (Asilidae). 

Ir Sippe: Habichtsfliegen, Dafypogoninen. 491 

Olandiſche Habichtsfliege (Dioctria oe- 

landica) a 491 

Deutſcher Steifbart Dasypogen oe 

tonus) . 5 492 

2. Sippe: Mordfliegen, We 5 492 

Gelbleibige Mordfliege (Laphria güea) 492 

3. Sippe: Raubfliegen, Aſilinen 493 

Horniſſenartige Raubfliege (Asilus e cra- 

broniformis) . 493 
Asilus eyanurus . 493 

Neunte Familie: Tanzfliegen (Empidae). 

Sippe: Empinen 494 

Gewürfelte Schnepfenſliege (e art 

sellata) i 

Zehnte Familie: Schweber (Bombyliidae). 

1. Sippe: Anthracinen 494 
Gemeiner Trauerſchweber e se- 

miatra) 494 

2. Sippe: Bombyliinen 495 
Gemeinſchweber (Bombylius venosus) . 495 

Elfte Familie: Waffenfliegen (Stratiomydae). 

Sippe: Stratiomyinen 496 
Gemeine 1 ran a 

maeleon) . RR 497 

Zwölfte Familie: Schwirrfliegen (Syrphidae). 

1. Sippe: Syrphinen . 498 
Mondfleckige Simirfieg (Syrphus 

seleniticus) . 4099 
2. Sippe: Volucellinen 500 

Hummelartige Flakkerſttege Foneells 
bombylans) . l 500 

Durchſcheinende Flakterfliege Gch 
Pelueen gs 5 500 

II. 
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3. Sippe: Eriſtalinen . 500 

Schlammfliege (Eristalis 1 500 

Helophilus pendulus, trivittatus 501 
4. Sippe: Ceriinen. 502 

Conopsartige Stiehoonfien (an co- 

nopsoides) 9918 5 1008 

Dreizehnte Familie: Blaſenköpfe, Dickkopffliegen 
(Conopidae). 

1. Sippe: Conopinen . 502 

Geſtreifte e (Conons 1 
tus). 5 503 

2. Sippe: Myopinen 5 503 

Roſtroter e Ayopa fe 
ginea). 503 

Vierzehnte Familie: Daſſelfliegen, Bremen 
(Oestridae). 

Magenbreme des Pferdes (Gastrophilus 
equi) 504 

Naſenbreme des Schafes 1 | 
ovis) 506 

Hautbreme des Rindes (Uypoderma 
bovis) . ee a 506 

Fünfzehnte Familie: Gemeinfliegen (Muscidae). 

Flügelſchuppenträger (Muscidae calyp- 

terae). 

1. Sippe: Schnellfliegen, Tachininen 507 

Größte Raupenfliege (Echinomyia 

grossa) 508 

Wilde e 1 10) 508 
2. Sippe: Fleiſchfliegen, Sarcophaginen 508 

Graue Fleiſchfliege (Sarcophaga carna- 

ria) 0 508 

3. Sippe: Fliegen, seinen ’ 509 

Stubenfliege (Musca domestica) 509 
Blaue Schmeißfliege (Calliphora vomi- 

toria) 309 

Stechfliege (Stomoxys 1 160 8 99 512 
Tſetſe-Fliege (Glossina morsitans) 513 

| 
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4. Sippe: Blumenfliegen, Anthomyinen 513 

Zwiebelfliege (Anthomyia ceparum) 514 

Kohlfliege (Anthomyia brassicae), Na: 
dieschenfliege (Anthomyia radicum), 

Runkelfliege (Anthomyia conformis), 
Lattichfliege (Anthomyia lactucae) . 514 

Schüppchenloſe (M. acalypterae). 

5. Sippe: Bohrfliegen, Trypedinen . 514 

Spargelfliege (Platyparea poecilopter 1 514 
Kirſchfliege (Spilographa cerasi) 515 

6. Sippe: Grünaugen, Chloropinen . 515 

Bandfüßiges Grünauge 1 ni 
niopus) . . RR ale 

Fritfliege e in 516 

Mundhörner (Hypocera). 

Sechzehnte Familie: Buckelfliegen (Phoridae). 

Dicke Buckelfliege (Phora incrassata) 516 

Puppengebärer (Pupipara). 

Siebzehnte Familie: Lausfliegen (Hippoboscidae). 

Schafzecke (Melophagus ovinus). 518 
Pferde⸗Lausfliege (Hippobosca equina) 518 

Schwalben-Lausfliege (Stenopteryx hi- 
rundinis) . Fe ae 

Achtzehnte Familie: Fledermausfliegen 
(Nycteribidae) . RES 

Neunzehnte Familie: Bienenläuſe (Braulidae). 

Blinde Bienenlaus (Braula coeca). 519 

Flügelloſe (Aphaniptera). 

Zwanzigſte Familie: Flöhe (Pulicidae). 

1. Sippe: Echte Flöhe, Pulicinen 520 

Fünfte Ordnung: Netz-, Gitterſlügler (Neuroptera). 

Seite 

Erſte Familie: Großflügler (Megaloptera). 

1. Sippe: Ameiſenlöwen, Myrmeleoninen. 525 

Gemeiner Ameiſenlöwe (Myrmeleon 

formicarius). 5 525 

Ungefleckte Ameiſenjungfer end 
formicalynx) 528 

Langfühleriger Ameiſenlöwe n 
leon tetragrammicus) 528 

Gemeiner Floh (Pulex irritans). 520 

2. Sippe: Sandflöhe 522 
Cichao, Sandfloh benennen Dee 

trans) . „ 

Seite 

Buntes Schmetterlingshaft Ca 
macaronius).. 528 

2. Sippe: Florfliegen, 92 529 

Gemeine Florfliege (Chrysopa 1 529 

Rauhe Lan djungfer (Hemerobius hirtus) 530 

Zweite Familie: Schwanzjungfern (Sialidae). 

1. Sippe: Kamelhalsfliegen, Rhaphidiinen 530 
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Dickfühlerige Kamelhalsfliege (Rhaphi- 
dia oder Inocellia crassicornis) 530 

2. Sippe: Waſſerflorfliegen, Sialinen 532 

Gemeine Waſſerflorfliege (Sialis lutaria) 532 

Rußfarbige . (Sialis fuli- 

ginosa) . 533 

Dritte Familie: Schnabeljungfern (Panorpidae). 

Gemeine Skorpionfliege (Panorpa com- 
IIS) 533 

Mückenartige Schnabeljungfer 1 

tipularius) l 84 

Gletſchergaſt (Berbils e 534 

| 
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Vierte Familie: Köcherjungfern (Phryganeidae). 

1. Sippe: Limnophilinen. . 535 

Rautenfleckige Köcherfliege Gina. 

lus rhombicus) . 535 

2. Sippe: Vhryganeinen . 536 

Zweipunktige Köcherfliege (Fhrygancn 

bipunctata) . 8 

Fünfte Familie: Drehflügler (Stylopidae). 

Pecks und Roſſis Immenbreme (Xenos 

Peckii, Xenos Rossii) 540 

Sechſte Ordnung: Baukerfe, Geradflügler (Gymnognatha, Orthoptera). 

Seite 

Pseudoneuroptera. 

Erſte Familie: Afterfrühlingsfliegen (Perlariae). 

Zweiſchwänzige N Sr bicau- 

data) 

Zweite Familie: Hafte, Eintagsfliegen 

(E phemeridae). 

Gemeine Eintagsfliege (Ephemera vul- 
gata) 546 

Gemeines Uferaas Kerle 1 8 80 547 
Langgeſchwänztes Uferaas (Palingenia 

longicauda) . 5 . 

Dritte Familie: Waſſerjungfern (Odonata). 

1. Sippe: Seejungfern, Agrioninen . 553 

Gemeine Seejungfer (Calopteryx Ah) 554 
Verlobte Schlankjungfer (Lestes sponsa) 554 

Breitbeinige Schlankjungfer 1 
mis pennipes) . 556 

2. Sippe: Schmaljungfern, Aſchninen 556 

Große Schmaljungfer(Aeschna grandis) 556 
3. Sippe: Plattbäuche, Libellulinen . 2 556 

Gemeiner Plattbauch (Libellula ere 
e 556 

Vierfleckiger Plattbauch bene 115 
drmmaeulata). .. . 557 

Vierte Familie: Holzläuſe (Psocidae). 

Vierpunktige Holzlaus (Psocus quadri- 
punctatus) N 559 

Liniierte Holzlaus (Psocus aus) 559 

Heulaus (Caecilius pedicularius) 559 

Staublaus (Troctes divinatorius, Atro- 
pos pulsatorius) 559 

543 
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Orthoptera gregaria (geſellige Kaukerfe). 

Fünfte Familie: Termiten, Unglückshafte 
(Termitina). 

Lespes Termite (Termes Lespesi) 565 

Gelbhalſige Termite (Calotermes flavi- 

collis) . se, 569 

Kriegeriſche Termite N Balkan 570 

Verhängnisvolle Termite (Termes fa- 

talis) & 570 

Schreckliche 2 eres Ei) 570 

Lichtſcheue Termite (Termes lucifugus) 570 

Orthoptera cursoria (laufende Kaukerfe). 

Sechſte Familie: Schaben (Blattida). 

Deutſche Schabe (Blatta germanica) . 

Lappländiſche Schabe (Blatta lapponica) 5 

Gefleckte Schabe (Blatta maculata) . 576 
Küchenſchabe (Periplaneta orientalis). 5 

Amerikaniſche Schabe (Periplaneta ame- 

ricana) 5 

Rieſenſchabe 6800 onen); 

Orthoptera gressoria (ſchreitende Kaukerfe). 

Siebente Familie: Fangſchrecken (Mantodea). 

Gottesanbeterin (Mantis religiosa) 579 

Argentiniſche Fangſchrecke a ar- 

gentina) 582 

Caroliniſche Songfnete anti caro- 

lina) . 8 

Achte Familie: Geſpenſtſchreckeu (Phasmodea). 

1. Sippe: Stabſchrecken, Bacilinen 583 

Dornfüßige Geſpenſtſchrecke . 
nia acanthopus) 585 
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585 

585 

585 

Geöhrte Stabſchrecke (Bactria aurita) 
Roſſis Geſpenſtſchrecke (Bacillus Rossii) 

Sippe: Blattſchrecken, Phylliinen . 

Wandelndes Blatt (Phyllium fe 

lium) 585 

Orthoptera saltatoria (hüpfende Kauferfe). 

1. 

10 

3. 

— 

© 

15 

Neunte Familie: Feldheuſchrecken (Acridiodea). 

Sippe: Stumpfköpfige Feldſchrecken . 587 

Südafrikaniſche Wanderheuſchrecke (Gryl- 

lus devastator) 589 

Wander-, Zugheuſchrecke 1 
1 592 

Klapperheuſchrecke 05 d 594 

Gebänderte Heuſchrecke (Oedipoda fas- | 

ciata) h 594 

Liniierter Grashüpfer ( | 

lineatus) . 594 
Dicker Grashüpfer (e ne . 

sus) 594 
Italieniſche Heuf chrecke leo a | 

licus) . 5 594 

Tatariſche Heuſchveke eic 7 1 | 

cum) 595 

„Sippe: Spitzköpfige Schrecken 596 

Europäiſche Naſenſchrecke n na- 

suta) 596 

Sippe: Kragenſchrecken eee 596 
Gemeine Dornſchrecke (Tetrix subulata) 596 

Zehnte Familie: Laubheuſchrecken (Locustina). 

. Sippe: Bradyporinen . 597 

Bedornte el (etnodes: Sr 
nulosus) . 8 597 

. Sippe; Meconeminen . 598 
Eichenſchrecke (Meconema a. 598 

„Sippe: Phaneropterinen . 598 

Hüpfendes Myrtenblatt n 
myrtifolia) 5 598 

Gefenſterte Biettigreie Fyllopter 
fenestrata) 599 

Sippe: Locuſtinen 599 
Warzenbeißer, großes braunes Heupferd⸗ 

chen (Decticus verrucivorus) . 599 

Großes grünes Heupferd (Locusta viri- 
dissima) 5 599 

Geſchwänztes grünes Heupferd (e 

caud ata) 600 

Zwitſcherheuſchrecke b 8 600 

Elfte Familie: Grabheuſchrecken, Grillen 
(Gryllodea). 

Sippe: Echte Grillen, Gryllinen 600 
Feldgrille (Gryllus campestris) . 600 
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Heimchen, Hausgrille (Gryllus domesti- 
cus) Er RR 602 

2. Sippe: Maulwurfsgrillen, Gryllotalpinen 603 

Gemeine Maulwurfsgrille ( 
vulgaris) . 3 5 an 603 

Dermatoptera (Fächerflügler). 

Zwölfte Familie: Ohrlinge (Forficulina). 

Großer Ohrwurm (Labidura gigantea) 606 

Gemeiner Ohrwurm (Forficula aurieu- 
laris) 607 

Physopoda (Franſenflügler). 

Dreizehnte Familie: Blaſenfüßer (Tripidae). 

Rotſchwänziger Blaſenfuß ene 
haemorrhoidalis) . 610 

Getreideblaſenfuß ine cerea- 
lium) mean... 611 

Thysanura (Zottenſchwänze). 

Vierzehnte Familie: Borſtenſchwänze (Lepis- 

matidae). 

Zuckergaſt, 1 a saccha- 
rina) 5 612 

Fünfzehnte Familie: Springſchwänze 

(Poduridae). 

Gletſcherfloh (Desoria glacialis) 613 

Schneefloh (Podura nivalis) . 613 

Zottiger Springſchwanz (Poduravillosa) 613 

Bleigrauer Springſchwauz (Podura 

plumbea) . „ 613 

Mallophaga (Pelzfreſſer). 

Sechzehnte Familie: Federlinge (Philopteridae). 

Hundelaus (Trichodectes latus) 614 

Ziegenlaus (Trichodectes elimax) . 614 
Kuhlaus (Trichodectes scalaris) 614 
Gänſekneifer (Docophorus adustus) 614 
Pfau⸗Federling (Goniodes faleicornis) 615 

Siebzehnte Familie: Haftfüßer (Liotheidae). 

Ovale und zierliche Meerſchweinlaus (Gy- 

ropus ovalis und gracilis) 615 

Hühnerlaus (Menopon pallidum) 61⁵ 

Großer Gänſehaftfuß (Trinotum con- 
spurcatum) . 615 
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Siebente Ordnung: Schnabelkerfe, Halbdecker (Rhynchota, Hemiptera). 

Seite 

Tierläuſe (Zoophthires). 

Erſte Familie: Echte Läuſe (Pediculidae). 

Kopflaus (Pediculus capitis) 617 
Kleiderlaus (Pediculus vestimenti) 617 
Filzlaus (Phthirius inguinalis). 618 
Haematopinus . . 618 

Pflanzenläuſe (Phytopthires). 

| Zweite Familie: Schildläuſe (Coccidae). 

. Sippe: Echte Schildläuſe, Coceinen . 618 

Eichenſchildlaus (Lecanium quercus) . 619 

Weinſchildlaus (Lecanium vitis) 619 

Kermesſchildlaus (Lecanium ilicis) 619 
Kochenille (Coccus cacti) 3 620 

Mannaſchildlaus (Coccus manniparus) 622 
Lackſchildlaus (Coccus lacca . . . 622 

Gier Unechte Schildläuſe .. 622 
Polnische Kochenille 0500 1905 

lonica) . 622 

Neſſel⸗ Nöhrenlaus e ie) 623 

Schöllkraut-Laus (Aleurodes chelidonii) 623 

Dritte Familie: (Aphididae). 

Sippe: Tannenläuſe, Chermeſinen 624 
Gemeine Tannenlaus (Chermes abietis) 624 
Zapfen-Tannenlaus (Chermes strobilo- 

bius) a 625 

Lärchenlaus leres Waris) 62⁵ 

Sippe: Phylloxerinen . 625 

Eichen⸗Rindenlaus e a) 625 

Reblaus (Phylloxera vastatrix) 626 

Sippe: Gallenläuſe, Pemphiginen 630 

Pappel⸗Gallenlaus (Pemphigus bursa- 

Fus) ._. 629 

Blattlaus der kleinen Rüfterngalle (Te- 
traneura ulmi) ; 680 

. Sippe: Wollläuſe, Schizoneuren 630 

Rüſter⸗Haargallenlaus (Schizoneura 15 

nuginosa) 630 

Blutlaus . Ba) 631 

Sippe: Baumläufe, Lachnien 5 632 
Weiden⸗Baumlaus (Lachnus Se 632 

Eichen-Baumlaus (Lachnus quercus) 632 

. Sippe: Echte Blattläuſe, Aphidinen . 632 

Apfelblattlaus, grüne und rötliche (Aphis 

mall und sorbi), e 

(Aphis ulmariae) 632 

Roſenblattlaus (Aphis no 633 

Vierte Familie: Blattflöhe (Psyllidae). 

Binſen-Blattfloh (Livia juncorum) 635 
Ginſter-Blattfloh (Psylla genistae) 636 

Seite 

Birn⸗ und Apfelſauger (Psylla pyri, 

Psylla mali) 5 . 636 

Zirpen (Cicadaria, Homoptera). 

Fünfte Familie: Kleinzirpen (Cicadellidae). 

1. Sippe: Jaſſinen. 5 636 

Roſencikade ple de ee) 636 

Vierpunktige Walzencyfade e 
quadripunctata) 5 5 637 

Grüne Walzencykade e vi- 
ridis) 637 

Ohrenzirpe (6 05 1 637 
2. Sippe: Cercopinen . 637 

Schaumcykade (Aphrophora 1 8 80 637 

Weidencykade (Aphrophora salicis) 638 

Doppelbandierte 5 N 
bivittata) 5 638 

Blutfleckige N (Core Cop: sangui- 

nolenta) .. .. g 628 

Sechſte Familie: Buckelzirpen (Membracidae). 

Gehörnte Dornzirpe (Centrotus cor— 
nutus) . 639 

Netzaderige Knotenzirpe (e 

retieulatus) . 639 

Schlangenzirpe e Pad 639 
Hohe Helmzirpe (Membracis elevata) . 640 

Phrygiſche Mütze (Membracis cruenta) 640 

Stierzirpe (Hemiptycha punctata) 640 

Siebente Familie: Leuchtzirpen (Fulgoridae). 

Gerippte Miniercikade (Cixius nervosus) 641 
Europäiſcher Laternenträger (Pseudo— 

phana europaea) . 641 

Chineſiſcher Laternenträger 49 

candelaria) . 641 

Surinamiſcher Laternenträger 0 
laternaria) a 642 

Achte Familie: Singzirpen (Cicadidae, 
Stridulantia). 

Prächtige Singzirpe (Cicada speciosa) 644 

Manna-Cikade (Cicada orni) 644 

Wanzen (Heteroptera). 

Cryptocerata, Verborgenfühlerige. 

Neunte Familie: Rückenſchwimmer (Notonectidae). 

1. Sippe: Corixinen A 645 

Geoffroys Ruderwanze Keen Geb 
froyi) . DU 

2. Sippe: Notonectinen . 646 

Gemeiner Rückenſchwimmer Woroneeta 
glauca) 646 
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Rieſenſchwimmwanze (Belostoma 
grande) 5 648 

Oſtindiſche Schema Diplo 
chus rusticus) 648 

Zehnte Familie: Waſſer⸗Skorpionwanzen 
(Nepidae). 

1. Sippe: Naucorinen g 647 

Gemeine Schwimmwanze . ci- 
micoides) . 647 

2, Sippe: Nepinen . 648 
Grauer Waſſerſkorpion (Nepa cinerea) 648 

Schweifwanze (Ranatra linearis) 

Gymnocerata, Langfühlerige. 

Elfte Familie: Waſſerläufer (Hydrometridae). 

1. Sippe: Teichläufer . 649 
Teichläufer 0 . 649 

2. Sippe: Waſſerläufer 649 

Sumpf: Wafferläufer ne 10 

ludum) 650 

Gemeiner Bachläufer (e 1 650 

Zwölfte Familie: Uferläufer (Saldidae, Oculata). 

Zierlicher Uferläufer (Salda elegantula) 650 

Dreizehnte Familie: Schreitwanzen (Reduvidae). 

Radwanze (Arilus serratus). 651 

Kotwanze (Reduvius personatus) . 651 

BlutroteSchreitwanze(Harpactor cruen- 

tus). 652 

Vierzehnte Familie: Hautwanzen (Acanthiadae, 
Membranacei). 

1. Sippe: Tinginen 2 

Verwandte 1 (Ling 1 652 

2. Sippe: Aradinen AL 653 

648 

| 
| 
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Gemeine Rindenwanze (Aradus corti- 
calis) 5 653 

3. Sippe: Xcanthinen . 5 653 

Bettwanze (Cimex e 653 

Fünfzehnte Familie: Blindwanzen, Blumenwanzen 
(Capsidae). 

Geſtreifte Schönwanze (Calocoris stria- 

tellus) . e 

Borſtenwanzen ( Blindwanzen 

(Capsus) . 655 

Sechzehnte Familie: Langwanzen (Lygaeidae). 

1. Sippe: Cöcigenen 656 

Flügelloſe Feuerwanze ( ap- 

terus) . 656 

2. Sippe: Lygäinen „ 657 

Ritterwanze (Lygaeus equestris) 657 

Dickſchenkel (Pachymerus) . 657 

Siebzehnte Familie: Randwanzen (Coreidae). 

1. Sippe: Coreinen f 658 
Saumwanze (Syromastes Ar 658 
Rautenförmige Randwanze (Verlusia 

rhombica) N : 658 

2. Sippe: Schnakenwanzen, Berytinen 5 659 

Schnakenwanze (Berytus tipularius) 659 

Achtzehnte Familie: Schildwanzen (Pentatomidae). 

Tauſendfüßer. 

Ordnung: Ginpaarfüßer (Chilopoda, Syngnatha). 

Seite 

Erſte Familie: Schildaſſeln (Scutigeridae). 

Spinnenartige Schild a el . era co- 
leoptrata) 6 667 

Zweite Familie: Bandaſſeln (Lithobiidae). 

Brauner Steinkriecher (Lithobius forfi- 

catus) . Ä 668 

Dritte Familie: Zangenaſſeln (Scolopendridae). 

Lucas-Bandaſſel (Scolopendra Lucasi) 668 

Brandts Zangenaſſel (Scolopendra 
Brandtiana) . e ee 669 

Kohlwanze (Eurydema oleraceum) 660 

Spitzling (Aelia acuminıta) . 661 

Rotbeinige Baumwanze (Pentatoma ru- 
fipes) 661 

Gezähnte i Cee 
dentatum) 661 

Hottentottenwanze i mau- 
rus) 661 

Seite 

Bandaſſel von Bahia (Scolopendropsis 
Bahiensis) 669 

Rote Bandaſſel eee ne, 669 

Klappernde Bandaſſel Gee cro- 
talus) . 669 

Vierte Familie: Erdaſſeln (Geophilidae). 

Gabriels Erdaſſel (Himantarium Gabri- 
elis) 5 669 

Langfühlerige Erd al el (Geophilus lauer 
cornis). 669 



Snhalts: Verzeichnis. 

Ordnung: Bweipnarfüßer (Diplopoda, Chilognatha). 

Erſte Familie: Schnuraſſeln (Julidae). 

Sandaſſel (Julus sabulosus) . 

Getupfter Vielfuß (Blanjulus guttulatus) 

Seite 

672 

673 

Zweite Familie: Randaſſeln (Polydesmidae). 

Platte Randaſſel N compla- 
natus) . Se 674 

Dritte Familie: Saugaſſeln (Polyzonidae). 

Deutſche Saugaſſel W germa- 
nicum). 3 

Vierte Familie: Rolltiere (Glomeridae). 

Geſäumte Schalenaſſel (Glomeris margi- 

ata) 

Getupfte Siatenafe (Glomeris A 

lata) > 

Spinnentiere (Arachnoidea). 

Erſte Ordnung: Gliederſpinnen (Arthrogastra). 

Erſte Familie: Walzenſpinnen (Solipugae). 

Gemeine Walzenſpinne a ara- 

neoides) 

Indiſche Mozenſpinne Saeed vor 25 

Galeodes graeca . N ER 

Zweite Familie: Skorpione (Scorpionidae). 

1. Sippe: Telegoninen 

Verſchiedenfarbiger Skorpion (Teego 

nus versicolor) . N : 

2. Sippe: Sforpioninen . g 

Mohrenſkorpion (Brotheas a) 

Hausſkorpion (Scorpio europaeus) . 
Felſenſkorpion (Scorpio afer). f 

Capenſer Skorpion . 
capensis) . 

3. Sippe: Centrurinen 

Amerikaniſcher 

americanus) . 

Hottentottenſkorpion ( ern Holen 
tottus) . 

Skorpion (Centrurus 

Seite 

680 

681 

681 

4. Sippe: Androctoninen 

Feldſkorpion (Buthus ee 

Dritte Familie: Afterſkorpione (Pseudo- 
scorpionidae). 

Bücherſkorpion (Chelifer cancroides) . 
Wanzenartige Skorpionmilbe (Chelifer 

| cimicoides) 

Rindenſkorpion On en) 

Sippe: Thelyphoninen 
Geſchwänzter Fadenſkorpion (Thelypho- 

nus caudatus) 

. Sippe: Phryninen . 
Langarmiger Tarantelſ korpion (Phrynus 

lunatus) e 

10 

XXV 
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Vierte Familie: Skorpionſpinnen (Pedipalpi). 

689 

689 

689 

689 

Fünfte Familie: Afterſpinnen (Phalangidae). 

7 1. Sippe: Opilioninen 
Weberknecht, Kanker 'm D 

und cornutus) 8 5 

Sippe: Gonyleptinen . 

Krummbein (Gonyleptes 1 

Zweite Ordnung: Webſpinnen (Araneina). 

Vierlungler (Tetrapneumones). 

Erſte Familie: Vogelſpinnen, Buſchſpinnen 

(Mygalidae). 

1. Sippe: Mygalinen . 

Blondi Buſchſpinne (Mygale Blondii) 698 

Seile 

698 

Gemeine Vogelſpinne (Mygale avicula- 
ria) 5 WAR 

2. Sippe: Minierſpinnen 

Sauvages' Minierſpinne e 005 

diens) . 
Bechbraune Mordſpinne (Aty pus picens) 

690 

690 

692 

692 
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701 
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702 
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Zweilungler (Dipleumones). 

Anſäſſige (Sedentariae). 

Zweite Familie: Radſpinnen (Orbitelariae, 
Epeiridae). 

Gemeine Kreuzſpinne (Epeira diadema) 703 

Geſtreckte Strickerſpinne (Tetragnatha 
extensa) 706 

Zangenartige Dornſpinne (Gasteracan- 
tha arcuata). 708 

Dritte Familie: Netzſpinnen (Retitelariae, 
Therididae). 

Bergwebſpinne (Linyphia montana) 708 
Bekränzte Webſpinne (Theridium redi- 

mitum) 09 

Malmignatte ram tredeeim- 

SULBALUS)E Sr na Ba Ben. u ll) 

Vierte Familie: Sackſpinnen (Tubitelariae, 
Drassidae). 

1. Sippe: Trichterſpinnen, Ageleninen .. 711 

| Hausſpinne (Tegenaria domestica) . 711 
Gemeine Labyrinthſpinne (Agelena 

labyrinthica) et 713 

2. Sippe: Sackſpinnen, Draffinen 714 

Snhalt3=VBerzeichni3. 

Seite 

Gemeine Waſſerſpinne (Argyroneta 
Aquatiea ) 

Atlasſpinne (Clubiona holoserica) .. 716 
3. Sippe: Röhrenſpinnen, Dysterinen . 717 

Kellerſpinne (Segestria senoculata) 717 

Fünfte Familie: Krabbenſpinnen (Thomisidae, 
Laterigradae). 

Grünliche Krabbenſpinne (Thomisus vi- 
Feen 718 

Umherſchweifende lasdbenteme (Tho- 

misus viaticus) eee 

Umherſchweifende Vale 

Sechſte Familie: Wolfsſpinnen (Lycosidae, 
Citigradae). 8 

Gerandete Jagdſpinne (Dolomedes fim- 
rita 72 

Gartenluchsſpinne 8 1 723 
Apuliſche Tarantel (Tarantula Apuliae) 725 

ID 

Siebente Familie: Spring, Tigerſpinnen (Attidae, 

Dritte Ordnung: Milben (Acarina). 

Seite 

Tracheenmilben (Tracheata). 

Erſte Familie: Laufmilben (Trombidiidae). 

Gemeine Samtmilbe (Trombidium holo- 
sericeum). 729 

Ernte-Grasmilbe (A055 1 729 
Milbenſpinne (Tetranychus telarius) . 730 

Zweite Familie: Waſſermilben (Hydrarachnidae). 

Kugelige Weihermilbe en 7 

bosa)a ru cm. 731 

Stachelfüßige Waſſermilbe 0 spini- 
DSD 731 

Dickbeinige Waffermilbe(Atax 1 731 

Scharlachrote . Sr esaea COC- 

Ginea) 0 31 

Dritte Familie: Bere ire (Oribatidae). 

Hoplepherus axct ata 2. a227781 

Vierte Familie: Tiermilben (Gamasidae). 

Gemeine Käfermilbe „ coleop- 
tratorum) . : 732 

Uropoda vegetans und americana. 733 

Gemeine Vogelmilbe (Dermanyssus 
m) ,, ee 52 

Saltigradae). 

Harlekins Hüpfſpinne (Salticus sceni- 

cus). 726 

Karminrote Springſpinne (Eresus cina- 
berinu ) a A 

Seite 

Fünfte Familie: Zecken (Ixodidae). 

Gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus) 735 
Gerandeter Holzbock ([xodes marginalis) 737 

Violettroter Holzbock (Ixodes reduvius) 737 

Amerikaniſche Waldlaus (Amblyomma 
americanum) . . 8 

Perſiſche Saumzecke N 3 738 

Muſchelförmige Saumzecke (Argas re- 
ens 139 

Argasturicata, A. Megnini, 1 741 

Atracheata. 

Sechſte Familie: Lausmilben (Sarcoptidae). 

Käſemilbe (Tyroglyphus siro) . . . 741 
Mehlmilbe (Tyroglyphus a 1 

Glyciphagus prunorum. . . e 

Vogelmilben, Dermaleichiden . . 742 

Krätzmilbe des Menſchen (Sarcoptes ho- 
minis) 742 

Haarbalgmilbe des Menſchen (eine 
hominis) ee 

Siebente Familie: Gallmilben (Ehytoptice 745 



Snhalt3-VBerzeihhnt2. XXVII 

Vierte Ordnung: Zungenwürmer (Linguatulidae, Pentastomidae). 

Einzige Familie: Fünflöcher (Pentastomidae). 
Seite 

Bandwurmartiger Zungenwurm (Pentastomum taenioides, denticulatunn . . 746 

Fünfte Ordnung: Krebs-, Aſſelſpinnen (Pantopoda, Pycnogonidae). 

Einzige Familie: Aſſelſpinnen (Pyenogonidae). 
Seite 

er oninnelaijel (Pyenosonum Iitto ral“: df Q 747 

n (Nymphon rale 748 
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Zwiebelhornkäfer 

Maikäfer 

Gerber . 

Bracdfäfer . 

Getreide: Laubfäfer . 

Nashornkäfer. 5 

Gabelnaſe; Roſenkäfer; Pinſelkäfer 

Kiefern-Prachtkäfer. 

Schnellkäfer 

Cocujo . 5 

Saatſchnellkäfer . 1 

Großes und kleines Jobe nis wörtchen 

Weichkäfer. . 

Ameiſenartiger Buntkäfer 

Immenkäfer . 

Bunter Klopfkäfer . 

Trauerkäfer : 

Pimelia distincta; Mehlläfer 8 

Fächerträger . 

Bunter Olkäfer . 

Spaniſche Fliege 

Bienenkäfer 

Graurüßler 

Großer ſchwarzer Rüſſelkäfer Ab: 

Lähmender Stengelbohrer 

Großer Fichtenrüſſelkäfer. 

Kleiner Kiefernrüſſelkäfer. 

Sonneliebendes Spitzmäuschen 

Langhalſiger Didfopfrüßler . 

Afterrüſſelkäfer; Haſeldickkopfkäfer; Rebenſtecher; 

Pappelſtecher; Birkenſtecher . 

Haſelnußrüßler 

Birnknoſpenſtecher; Apfelblütenſtecher 

Budenrüßler . : 

Braunwurz⸗-Blattſchaber . 

Erlenwürger . 55 

Kohlgallenrüßler; ähnlicher Verborgenrüßler; 

Raps- und rotrüſſeliger Mauszahnrüßler 

Palmenbohrer 5 

Großer und kleiner Kiefernmarkkäfer 

Buchdrucker; Rüſterſplintkäfer; Eccoptogaster 

destructor . 

Brenthus Anchorago . 

Weißfleckiger Maulkäfer . 

Gerber; Zimmermann. 

Biſambock; MWaldfäfer . 
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Geſpornter und veränderlicher Schmalbod . 179 

Kurzhörniger und zweibindiger Nadelholzbock. 180 

Großer Halbdeck-Bockkäfer . 181 

Hausbock 182 

Blauer und veränderlicher Scheibenbock; gemei⸗ 

ner Widderkäfer; Clytus arcuatus; C. arvi- 

cola; kreuztragender und greiſer Erdbock 183 

Weber; Zimmerbock; großer Pappelbock; Aſpen— 

DO en 186 

Larve des großen Pappelbockes 187 

Larve des Aſpenbockes e 

Erbſenkäfer; Bohnenkäfer; gemeiner Samen— 

käfer 190 

Keulenbeiniger Schilfkäfer 192 

Lilienkäfer; Spargelhähnchen; zwölſpunktiges 

Zirpkäferchen . 5 194 

Vierpunktiger Sackkäfer; 11 Pappel⸗ Blatt 

aer 5 196 

Colorado-Ka rtoffelkäfer 5 198 

Erlenblattkäfer ee 200 

Raps:, Kohl-, bogenſtreifiger, gelbſtreifiger nt 

Eichen: Erdfloh 202 

Nebeliger Schildfäfer . 204 

Mesomphalia conspersa . n 204 

Siebenpunkt und andere nn ; 206 

Hautflügler. 

Legbohrer der großen Holzweſpe . 212 

Flügel, ſchematiſche. 214 

Haudbiene . 218 

Wabenſtück der Dliiben Biene: italieniſche 119 

ägyptiſche Biene . 225 

Erdhummel 8 230 

Verſchiedene Pelzbienen; gemeine Hornbiene . 239 

Violettflügelige Holzbiene „„ 

Bürſtenbiene; verſchiedene Erdbienen; große 

Ballenbiene 243 

Mörtelbiene 5 247 

Gemeiner Blattj ſchneider ö „„ 

Weißfleckige Weſpenbiene; gemeine Waffen— 

biene; Kegelbiene. 2 

Mauer-Lehmweſpe; gemeine Goldweſpe; fran— 

zöſiſche Papierweſpe 253 

Weſpenneſter, ſchematiſch. 259 

Horniſſe b 263 

Sandweſpenartige ee 269 

Rote Waldameiſe; Roßameiſe . 280 



XXX 

Honigameiſen; Viſitenameiſen; ackerbautreibende 

Ameiſen. 3 5 

Europäiſche Sphnrenumen rotköpfige Dolch 

weſpe ER 

Verſchiedene Wegweſpen . 5 

Gemeine Wegweſpe; Maurer: Spinnen 

Bienenwolf. e . 

Gemeine Sandweſpe; gekielte Siebweſpe 

Verſchiedene Grabweſpen. N 5 

Glänzende Dorngoldweſpe; blaue, gemeine und 

königliche Goldweſpe 

Gemeine Gallapfelweſpe; Eichenzapfen⸗ Gall 

weſpe. 5 l 

Verſchiedene Gallweſpen g 

Roſengallweſpe 

Eierweſpe ꝛc. 

Schenkelweſpen . 

Pfeilträger 

Microgaster nemorum 

Bracon palpebrator 

Spathius clavatus . Fer 

Exenterus; Bassus; Banchus . 

Kiefernfpinner: Sichelmeipe . 

Ichneumon; Cryptus; Mesostenus; Erhialtes 

Pimpla instigator . 1 ; 

Gemeine Holzweſpe; Halmweſpe 115 ihr Sehma⸗ 

rotzer. 

Rieſen Holzweſpe 5 

Kiefern-Kammhornweſpe; Kotſack⸗ Riefernbfatt- 

weſpe 5 

Rüben⸗Blattweſpe; Roſen⸗ Blattweſpe 

Grüne Blattwejpe . 

Birken-Knopfhornweſpe 

Schmetterlinge. 

Baumweißling 5 

Tagpfauenauge; Sandauge . ; 

Segelfalter; gelber und ſchwarzer Gitterfalter 2c. 

Neoptolemus. 

Mauerfuchs 

Eisvogel; Feuervogel; 

Adonis; Strichfalterchen; Perlbinde . 

Kiefernſchwärmer 

Wolfsmilchſchwärmer . 

Dfeanderihmärmer . f 

Abendpfauenauge; Karpfenſchwän cen i 

Horniſſenſchwärmer; Weidenbohrer 

gefleckter Feuerfalter; 
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Brauner Bär; Steinbrech-Widderchen; Weißfleck 

Ailanthusſpinnenrtrt!! 

Kiefernſpinner 

Ringelſpinner. 

Gemeiner Sadträger . 

Rotſchwanz 

Weidenſpinner 

Goldafter; Schwan 

Schwammſpinner 5 

Zwitter des Schwammſpin ne 

Nonne . 

Eichen: Mrogeſfiönsfptugge 

Gabelſchwanz; Buchenſpinner 

Flügel einer Eule, ſchematiſch. 

Orion; Queckeneule; Blaufopf . 

Futtergraseule; Mangoldeule; Graseule 

Feldulmeneule; Forleule . 

Rotes Weiden-Ordensband . 

Birkenſpanner 

Großer, kleiner Froſtſpaner 1010 We 

Kiefernſpanner; Spießband . 

Gänſefußſpanner; Harlekin. 

Wegtrittſpanner; Flockblumenſpanner 

Grünwickler 

Kieferngallenwickler; Kieferntriebwickler; Ola 

resinanae . 

Mondfleckiger Erbſenwickler 

Obſtmade; Mehlzünsler 

Rübſaatpfeifer 
Kornmotte; Wachsſchabe. 

Apfelbaum ⸗Geſpinſtmotte; 

Geiſtchen 

„ 

Kümmelſchabe; 

Zweiflügler. 

Mückenflügel; Muscidenflügel, h 

Geringelte Stechmücke 

Heerwurm : Trauermüde . 

Getreideverwüſter 

Columbatſcher Mücke. 
März: Haarnüde 

Rinderbremſe . ex 

BGlandiſche Habichtsfliege; gemüse Signefen 

fliege. 

Trauerſchweber 

Gemeine Waffenfliege . 

Mondfleckige Schwirrfliege 
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Gemeiner Ameiſenlöwe 5 2 

Gemeine Florfliege; rauhe Seger 

Dickfühlerige Kamelhalsfliege 

Gemeine Waſſerflorfliege 

Gemeine Skorpionfliege . 

Rautenfleckige Köcherjungfer 

Phryganidengehäuſe 
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Gemeine Kreuzfpinne . 

Geſtreckte Strickerſpinne . 

Zangenartige Dornſpinne 

Bekränzte Webſpinne; Weberknecht 

Hausſpinne 

Wafferipinne . 

Kellerſpinne f a 

Umherſchweifende abbenſpinde ; 

Wolfsſpinne; gerandete Saadjpinne . 

Sartenludhsipinne . 

Apuliſche Tarantel . 

Harlefins- Hüpfjpinne . 
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Ein Blick auf dns Leben der Geſamtheit. 

Bunte Schmetterlinge, fleißige Ameiſen, zudringliche Fliegen, die Finſternis ſuchende 

Tauſendfüßer, Kunſtweberei übende Spinnen und noch viel andere Tiere aus der nächſten 

Verwandtſchaft der genannten, welche uns jetzt beſchäftigen ſollen, gehören einem Formen— 
kreiſe an, welcher von dem in den vorausgegangenen Bänden dieſes Werkes betrachteten 
weſentlich verſchieden iſt. Den allgemeinen Bauplan haben ſie zwar gemeinſam; denn die 
rechte Körperhälfte iſt der linken ſpiegelbildlich gleich, und Bauch- und Rückenſeite ſind ver— 
ſchieden; während aber bei den Säugern, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fiſchen ein 
inneres Knochen- oder Knorpelgerüſt mit einer meiſt aus Wirbeln zuſammengeſetzten Skelett— 

achſe die Stützpunkte für alle nach außen ſich anſetzenden Fleiſchteile darbietet und, durch 
dieſelben verhüllt, ſeine Gliederung nicht zur Schau trägt, finden hier die umgekehrten Ver— 

hältniſſe ſtatt. Die mit der Muskulatur zu einem Hautmuskelſchlauche vereinigte Körper— 
bedeckung bildet in ihrer äußerſten Lage einen mehr oder weniger feſten Panzer, der, um 
ſeinem Träger die Beweglichkeit zu ſichern, in Glieder zerfällt, welche durch dünnere Häute 
beweglich miteinander verbunden ſind. Dieſe Glieder ſind ungleichartig und treten meiſt 
gruppenweiſe zu Körperregionen höherer Ordnungen zuſammen; ſo entſteht bei den einen 
Kopf, Mittel- und Hinterleib, bei den anderen verſchmelzen die beiden erſten Abſchnitte 
zu einem einzigen, dem ſogenannten „Kopfbruſtſtücke“, bei wieder anderen ſetzt ſich nur 
der Kopf von der übrigen einheitlichen Gliedergruppe ab, welche Mittel- und Hinterleib 
in ſich vereinigt. Die Grenzen gewiſſer Glieder oder Ringe (Segmente), wie man ſie 
auch nennt, obſchon ſie in den wenigſten Fällen wirklich geſchloſſene Ringe darſtellen, ſetzen 
ſich als Leiſten, Zapfen und Vorſprünge verſchiedener Geſtalt in das Körperinnere fort, 
um hier den Muskeln und ſonſtigen Weichteilen als Anheftungspunkte zu dienen. Dieſer 
feſte Panzer bildet, um es kurz zu ſagen, ein „äußeres Hautſkelett“. Dasſelbe wird 
von einer darunter gelegenen weichen Zellenſchicht, der ſogenannten Hypodermis, aus: 
geſchieden und beſteht aus einem Stoffe, welchen man Chitin genannt hat. Er iſt reich 
an Stickſtoff, in Waſſer, Weingeiſt, Ather, verdünnten Säuren und in konzentrierter Kali— 
lauge unlöslich, und ſchmilzt nicht im Feuer, wie die nahe verwandte Hornſubſtanz. Wenn 
trotzdem in der Folge von Hornteilen oder hornigen Gebilden die Rede ſein wird, ſo 
bezieht ſich dieſe nun einmal eingebürgerte Ausdrucksweiſe lediglich auf die feſte und harte 

Beſchaffenheit des Chitins, welche übrigens bei vielen Krebſen durch Aufnahme von Kalk— 
ſalzen noch um ein Bedeutendes erhöht wird. 

Noch mehr als die Gliederung des Rumpfes, welche ſich, wenn auch in einfacherer 
Weiſe, bei den höheren Würmern wiederfindet, iſt für den in Rede ſtehenden Tierkreis 
der Beſitz gegliederter Körperanhänge von Wichtigkeit. Dieſe „Gliedmaßen“ find Aus— 
ſtülpungen des Hautmuskelſchlauches, treten ſtets paarweiſe an der Bauchſeite auf und 
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können jedem Segmente zukommen, werden aber meiſt an einem Teile derſelben ver- 
mißt. Urſprünglich ganz gleichartig angelegt, nehmen ſie im Laufe der weiteren Ent⸗ 
wickelung ſehr mannigfache Formen an und dienen im ausgebildeten Zuſtande den ver⸗ 
ſchiedenartigſten Aufgaben: die einen taſten umher, die anderen ſtehen im Dienſte der 
Aufnahme und Zerkleinerung von Nahrung, noch andere ſpielen eine Rolle bei der Fort⸗ 
pflanzung, die meiſten übernehmen als Beine die Fortbewegung auf feſter Grundlage oder 
im Waſſer. Durch ihre Anordnung an der Bauchſeite des Tieres bedingen ſie eine ſcharfe 
Sonderung dieſer von der Rückenhälfte. Die gegliederten Körperanhänge bilden ein ſo 
hervorragendes Kennzeichen unſeres Formenkreiſes, daß man denſelben (ſeit 1848) mit 
C. Th. von Siebold als den der Gliederfüßer (Arthropoda) bezeichnet. Doch 
ſchon lange Zeit vorher war von einzelnen Forſchern die Zuſammengehörigkeit derſelben 
erkannt; denn was Ariſtoteles Entoma, was Linné Insecta nennt (Begriffe, die in 
unſerem Ausdruck „Kerf“ oder „Kerbtiere“ wörtlich wiedergegeben werden), deckt ſich 
faſt vollſtändig mit dem heutigen Typus der Gliederfüßer, welcher als ein natürlicherer 
angeſehen werden muß als die Vereinigung mit den Gliederwürmern zu den Articu- 
lata Cuviers. 

Die Gliederfüßer unterſcheiden ſich von den Wirbeltieren aber nicht nur durch ihre 
äußere Form, ſondern auch durch ihren inneren Bau, und beſonders durch das Lagerungs— 
verhältnis der Organe zu einander. Dort zieht der in Gehirn und Rückenmark gegliederte 
Stamm des Nervenſyſtemes oberhalb der Skelettachſe, alſo rückenſtändig, entlang, hier 
finden wir an entſprechender Körperſtelle als Mittelpunkt des Blutkreislaufes das Herz 
oder, wie es wegen ſeiner eigentümlichen Form bei den Inſekten genannt wird, das Rücken⸗ 
gefäß. Und an der Bauchſeite, wo bei den Wirbeltieren das Herz ſeine Lage hat, finden ſich 
bei den Gliederfüßern ſegmentweiſe paarige Nervenknoten (Ganglien), welche durch doppelte 

Längsſtränge verbunden ſind und in ihrer Geſamtheit, einer Strickleiter nicht unähnlich, 
eine Ganglienkette oder das Bauchmark vorſtellen. Das vorderſte, unter dem Schlunde 

gelegene Ganglion („unteres Schlundganglion“) ſteht durch zwei rechts und links vom 
Schlunde verlaufende Nervenſtränge mit dem oberhalb des letzteren gelegenen Gehirne 
in Verbindung, wodurch der vorderſte Abſchnitt dieſes Nervenzentrums die Form eines 
Schlund rin ges erhält. Somit haben die Zentralteile für das Nervenſyſtem und den Blut⸗ 
kreislauf bei Wirbeltieren und Gliederfüßern eine gerade entgegengeſetzte Lage. Das 
Nahrungsrohr dagegen liegt bei beiden zwiſchen jenen Organen, beginnt bei den Arthro- 
poden am Vorderende des Körpers mit dem Munde, endigt nach geradem oder gewundenem 
Verlaufe im letzten Segmente durch die Afteröffnung aus und gliedert ſich in ähnlicher 
Weiſe, wie bei den höheren Tieren in mehrere nach Bau und Leiſtung verſchiedene Ab⸗ 
ſchnitte. Neben drüſigen Gebilden von verſchiedener Beſchaffenheit und Bedeutung, welche 
zu den Ernährungswerkzeugen in beſtimmter Beziehung ſtehen, ſind es ferner die Ge— 
ſchlechtsteile, welche von der Leibeshöhle umſchloſſen werden. Es ſind paarige, vor dem 
After ausmündende Organe, welche, wie bei den höheren Tieren, faſt immer auf zweierlei 
Einzelweſen verteilt find. Die Werkzeuge für die Sinne finden ſich bei den Glieder⸗ 
füßern nicht in der Vollſtändigkeit wie bei den Rückgrattieren; denn nur ſolche für 
das Gefühl und für das Geſicht haben allgemeinere Verbreitung, während Geruchs- und 
Gehörwerkzeuge nur bei verhältnismäßig wenigen Formen nachgewieſen ſind; letztere haben 
ihren Sitz nicht immer am Kopfe. Der Atmung der Gliederfüßer dient in einigen Fällen 
die geſamte Körperoberfläche, meiſt aber find auch hierfür beſondere Werkzeuge vorhanden, 
die bei den Krebſen weſentlich anders gebaut ſind als bei den übrigen Vertretern. Bei 

jenen ſind es nach außen hervorragende Anhänge des Körpers oder der Gliedmaßen, welche 
man Kiemen nennt, bei dieſen beſtehen ſie aus einem reich verzweigten, den ganzen Leib 
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durchziehenden Netze luftführender Röhren, der ſogenannten Tracheen, welche in der Regel 
durch Luftlöcher (Stigmen), die in paariger Anordnung an den Seiten gelegen ſind, mit 
der Außenwelt in Verbindung ſtehen. Man kann nach dieſen Verſchiedenheiten innerhalb 

der Gliederfüßer zwei Hauptgruppen aufſtellen: Kiemenatmer (Branchiata) und 
Tracheenatmer (Tracheata). Wir haben es hier von nun an nur noch mit den letzteren 
zu thun, da die zu erſteren gehörigen Krebſe dem folgenden Bande vorbehalten bleiben. 

Dieſe wenigen Vorbemerkungen werden ausreichen, um den Formenkreis der Glieder— 
füßer im allgemeinen zu charakteriſieren und die Gegenſätze zu den Rückgrattieren hervor⸗ 
zuheben; nur auf einen ſolchen ſei noch aufmerkſam gemacht. Derſelbe bezieht ſich auf 
die Entwickelung im Eie und beſteht darin, daß bei den Gliederfüßern zuerſt die Bauch— 
ſeite als ein gegliederter „Keimſtreifen“ mit dem Nervenſyſteme und den paarigen Glied— 
maßen angelegt und die Rückenſeite zuletzt ausgebildet wird, während bei den Wirbeltieren 

das umgekehrte Verhältnis ſtattfindet. Die wenigſten Gliederfüßer verlaſſen das Ei in der 

für die Erwachſenen maßgebenden Form, ſie müſſen vielmehr während des freien Lebens eine 
Reihe von Veränderungen durchmachen, deren Geſamtheit man als Verwandlung oder 
Metamorphoſe zu bezeichnen pflegt. Die Jugendzuſtände heißen Larven; als äußeres 

Zeichen ihrer Verwandlungen ſtreifen ſie mehrere Male den chitinigen Teil ihrer Haut ab; 
ſie „häuten“ ſich. 

Man unterſcheidet drei Klaſſen von Tracheaten: die Inſekten, Tauſendfüßer 
und Spinnentiere, denen wir nur im einzelnen näher treten wollen. 

Die Inſekten, Kerbtiere, Kerfe (Hexapoda) erkennt man äußerlich daran, daß 
ihr Körper in drei Hauptabſchnitte zerfällt, von denen der Kopf zwei Fühlhörner und 
der Mittelleib ſechs Beine, meiſt auch vier oder zwei Flügel trägt, während der aus 
9—10 Ringen zuſammengeſetzte Hinterleib im allgemeinen der Gliedmaßen entbehrt. Die 
Entwickelung iſt mit einer Verwandlung verbunden. 

Der Kopf, für den Beſchauer des vollkommenen Inſektes aus einem einzigen, nach 
der Entwickelung aber aus vier Stücken (Segmenten) beſtehend und durch weiche Haut mit 
dem Mittelleibe verbunden, kann für ſich allein bewegt werden, nach allen Seiten hin, 
wenn er frei vor jenem ſitzt, mehr beſchränkt, wenn er in die Höhlung vor deſſen Vorder— 
teile wie der Zapfen in ſeine Pfanne eingelaſſen iſt, oder wohl gar von oben her davon 
überragt wird. Er trägt die Augen, ein Fühlerpaar und drei Paare von Kiefern, ſämtlich 
Werkzeuge, welche für den Kerf von größter Bedeutung und darum auch von uns einer 
näheren Betrachtung zu unterziehen ſind; zuvor ſei noch bemerkt, daß die Gegend zwiſchen 
den oberen Augenrändern die Stirn, der Raum hinter den hinteren Augenrändern bis 
nach der Mundöffnung hin die Wangen, die vordere Partie von der Stirn abwärts 
das Geſicht und der vorderſte Teil desſelben vor der Mundöffnung das Kopfſchild 
(elypeus) genannt wird. 

Die Augen der Inſekten ſind an beiden Seiten des Kopfes unbeweglich angebracht. 
Deſſenungeachtet dürfte der Kerf ein größeres Geſichtsfeld beherrſchen als die Wirbeltiere 
mit ihren zwei beweglichen Augen. Ohne den Körper zu rühren, ſchaut er zugleich nach 
oben und unten, nach vorn und hinten, wie der flüchtige Schmetterling lehrt, der ſich 
nicht beſchleichen läßt, von welcher Seite man auch nahen mag. Der Grund von dieſer 

Umſichtigkeit liegt in dem Baue eines ſolchen Inſektenauges. Dasſelbe beſteht nämlich 
aus einer überraſchenden Menge kleiner Augelchen, deren jedes ſich auf der gemeinſamen 
Oberfläche, der Hornhaut, in Form eines kleinen, meiſt ſechseckigen Feldes oder einer 
„Facette“ kenntlich macht. Die Anzahl der letzteren liegt zwiſchen ſehr weiten Grenzen: 
hier finden ſich nur 20, wie bei gewiſſen kleinen Käferchen (Pselaphus), dort 25,000, 
was bei einem anderen Vertreter (Mordella) derſelben Ordnung der Fall iſt; die Ameiſe 
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hat nur 50, die Stubenfliege 4000, eine Waſſerjungfer 12,000, Zahlen, welche die außer⸗ 
ordentliche Verſchiedenheit in dieſer Hinſicht zur Genüge zeigen. Durch dieſe Facetten 
bekommt die Augenoberfläche ein netzartiges Ausſehen, weshalb man auch von Netzaugen 
ſpricht. Da nun aber, wie gejagt, jede Facette mit den unter ihr gelegenen Seheinrich— 
tungen ein Einzelauge vorſtellt, ſo iſt auch die Bezeichnung „zuſammengeſetzte Augen“ 
gerechtfertigt. Was den Bau eines ſolchen Einzelauges betrifft, der uns beſonders 
durch die ſchönen Unterſuchungen Grenachers erſchloſſen iſt, ſo ſei hier nur in Kürze 
Folgendes bemerkt. Ein jedes hat die Geſtalt einer Pyramide mit der Facette als Grund— 
fläche. Unter dieſer Hornhaut liegt der „Kriſtallkegel“, in ſeiner Leiſtung unſerem Glas⸗ 
körper zu vergleichen, und am weiteſten nach innen, in Verbindung mit den Faſern des 
vom Gehirne ausgehenden Sehnervs, finden wir die als „Retinulä“ bezeichneten Teile 
der Netzhaut, in welchen ſtäbchenförmige Gebilde (Rhabdome) die Lichtwahrnehmung ver— 
mitteln. Jede Pyramide iſt von einer Schicht dunkeln Farbſtoffes umhüllt, welcher jo an— 
geordnet iſt, daß nur die in der Längsachſe der erſteren einfallenden Lichtſtrahlen zur 
Wahrnehmung kommen. Durch dieſe Einrichtung ſieht ein Inſekt trotz der zahlreichen 
Einzelaugen im Netzauge doch nur ein und zwar verkleinertes, aufrechtes Bild eines Gegen— 

ſtandes, indem ſich auf der Netzhaut die einzelnen Punkte eines ſolchen in ähnlicher Weiſe 
wie die Steinchen im Moſaikpflaſter aneinander reihen. 

Die Netzaugen treten ſtets nur in der Zweizahl auf, ſind in der Größe ſehr verſchieden, 
ſo daß ſie bald einen größeren bald einen geringeren Teil der Kopfoberfläche einnehmen 
und ſchwanken ebenſo in der Form, indem ſie rund, länglich, nierenförmig, unvollſtändig 
und ſogar vollkommen zweigeteilt erſcheinen können; auf der Grenze der einzelnen Facetten 
tragen ſie häufig Chitinhaare. Dieſe zuſammengeſetzten Augen ſind bezeichnend für die 
meiſten ausgebildeten Inſekten, doch fehlen auch hier häufig die den Larven zukommenden 
einfachen oder Bunftaugen (ocelli, stemmata) nicht und ſtehen dann meiſt zu dreien 
in einem flachen Bogen oder zu einem Dreiecke vereinigt, auch nur zu zweien, am ſeltenſten 

vereinzelt zwiſchen den Scheitelrändern der Netzaugen. In ihrer äußeren Erſcheinung laſſen 
ſie ſich am beſten, wenn auch etwas grobſinnlich, mit einer zarten Perle vergleichen, welche 
der Goldarbeiter halbiert und gefaßt hat; im inneren Baue wiederholt ſich ungefähr das⸗ 
ſelbe, was von dem einzelnen Kegel des zuſammengeſetzten Auges gilt. Wenige Inſekten 
im vollkommenen Zuſtande haben nur einfache Augen, wenige ſind gänzlich blind. Letz⸗ 
teres gilt beiſpielsweiſe von einigen Käfern, welche tief im Inneren von Höhlen oder 
zeitlebens von Steinblöcken bedeckt ihr kümmerliches Daſein friſten. 

Die Fühler, Fühlhörner (antennae), bilden das oberſte Paar der gegliederten 
Anhänge, indem ſie an den Seiten oder vorn am Kopfe, weiter oben oder unten, häufig 
in dem Ausſchnitte der nierenförmigen Augen eingelenkt ſind. Sie beſtehen aus einer 
geringeren oder größeren Anzahl von Gliedern und liefern den erſten Beweis für den 
unendlichen Reichtum an Formen, den wir in jeder Beziehung bei den Kerfen anzuſtaunen 
noch Gelegenheit finden werden. Ohne auf die Mannigfaltigkeit näher einzugehen, ſei nur 

bemerkt, daß das Grundglied ſich durch beſondere Dicke oder Länge vor den anderen aus⸗ 
zeichnet und als Schaft den anderen, die Geißel bildenden entgegengeſtellt wird. Die 
Geißelglieder ſind entweder gleichartig in ihrer Bildung, oder die letzteren von ihnen weichen 
inſofern ab, als ſie einen Kamm, einen Fächer, einen Knopf von dichter oder loſer Zu⸗ 
ſammenſetzung, eine Keule oder anderes darſtellen. Bei den geraden Fühlern reihen ſich 
ſämtliche Glieder in derſelben Richtung aneinander, bei den geknieten, gebrochenen 
dagegen die Geißelglieder unter einem Winkel an den meiſt verlängerten Schaft, und dieſer 

Fall gab wegen der Ahnlichkeit mit einer Peitſche urſprünglich die Veranlaſſung für die 
beſonderen, eben angeführten Benennungen. Während bei manchen Inſekten die Fühler 
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ſo klein ſind, daß ſie von einem ungeübten Auge gänzlich überſehen werden können, über⸗ 
treffen ſie bei anderen die Körperlänge mehrfach. 

Über die Bedeutung der Fühler ſind die Anſichten im Laufe der Zeiten verſchieden 
geweſen. Daß die entwickelteren irgend einem Sinne dienen und dem Kerfe gewiſſe Wahr⸗ 
nehmungen von außen zuführen, unterliegt keinem Zweifel. In den meiſten Fällen dürften 
ſie, wie ihr deutſcher Name beſagt und worauf das fortwährende Umhertaſten deutet, dem 
Gefühle dienen, worin ſie aber auch durch die Taſter und Fußglieder unterſtützt werden. 

Doch darin beſteht in vielen Fällen nicht ihre einzige Aufgabe. Erichſon, welcher eine 
große Menge dieſer geheimnisvollen Gebilde mikroſkopiſchen Prüfungen unterwarf, fand 
in der Regel an gewiſſen Gliedern, beſonders den letzten, oder an den blattartigen Er— 
weiterungen dieſer einzelne oder ſiebartig bei einander ſtehende größere oder kleinere Löcher 
und hinter jedem eine Haut ausgeſpannt und um dieſe einen kurzen Filz dichter Härchen. 
Er glaubte in dieſem Baue die Naſe der Wirbeltiere wiedererkennen zu müſſen. Durch neuere 
Unterſuchungen iſt man von dieſer Deutung nicht zurückgekommen, erkennt aber nicht ſo⸗ 
wohl in jenen Grübchen als vielmehr in kleinen Stäbchen und Zapfen, welche in denſelben 
ſtehen oder als Kegel frei hervorragen, das eigentliche Geruchsorgan; denn in jedem der: 
artigen Gebilde endigt ein feiner Nervfaden, der einer darunter gelegenen Ganglienzelle 
entſtammt. Was hier der anatomiſche Bau als unzweifelhaftes Sinneswerkzeug verrät, das 
lehrt die Beobachtung des lebenden Inſektes in der angegebenen Richtung zu deuten. Denn 
wer einer weiblichen Schlupfweſpe zuſieht, wie ſie die im Holze eines alten Baumſtammes 
verborgene Larve aufſucht, welcher ſie ihre Eier anvertrauen möchte, der wird nach ſeiner 
menſchlichen Ausdrucksweiſe erklären, ſie berieche mit den Spitzen der langen Fühler alle 
Bohrlöcher, bis ſie das richtige aufgefunden hat. Die Männchen vieler Nachtſchmetterlinge 
ſuchen ſtundenweit die verborgenen Weibchen auf, indem fie in wildem Fluge ihre lang— 
kammſtrahligen Fühler vorſtrecken, und werden ſicher ebenſo durch den Geruchsſinn auf 
die rechte Spur geführt, wie ein anderes Inſekt, welches nach Aas verlangt, um ſeinen 
Hunger zu ſtillen oder ſeine Eier daran abzulegen. 

Daß nicht alle Inſekten in gleicher Weiſe mit Geruchsfähigkeit begabt ſind, darf als 
ſicher gelten; ob es ſolche gibt, denen ſie gänzlich abgeht, muß dahingeſtellt bleiben. Die 
kurzen borſtenartigen Fühler einer Cikade oder Libelle könnten die Vermutung nahe legen, 
daß hier dieſen Anhängen keine ſolche Aufgabe zufalle. Die Frage liegt nahe, wie es mit 
den anderen Sinnesorganen bei den Inſekten ausſieht, d. h. mit jenen, die wir ſelbſt 
beſitzen und darum auch allein beurteilen können, mit dem Geſchmacke und mit dem Ge— 
höre. Daß viele Inſekten ſchmecken, iſt wohl ebenſo ſicher, wie daß ſie riechen; warum 
ſollte eine Raupe lieber verhungern, als von einer Pflanze freſſen, welche ihr nicht zu— 
ſagt? Man hat in der That auch verſchiedenartige Gebilde im Zuſammenhange mit den 
Mundwerkzeugen aufgefunden, die ihrem Baue nach Sinneswerkzeuge ſind und vielleicht 
den Geſchmacke dienen. Auch das Gehör geht vielen Inſekten nicht ab; es wird aber 
in ganz anderer Weiſe vermittelt als bei uns, durch Werkzeuge, welche auch nicht am 
Kopfe liegen. Wir wollen auf dieſelben an dieſer Stelle nicht eingehen, ſondern bei den 
ſpringenden Geradflüglern, denen ſie beſonders eigen ſind, darauf zurückkommen. 

Die Mundteile nehmen das vordere Kopfende ein und ſollen unter Beihilfe nach— 
ſtehender Figuren (S. 8), in welchen durchweg dieſelben Buchſtaben dieſelben Teile bezeichnen, 
ihrem Weſen nach in möglichſter Kürze näher beſprochen werden. Bei aller Verſchieden— 
artigkeit in der Ausbildung unterſcheidet man in den beißenden und ſaugenden Mund— 
teilen die beiden Hauptformen, jene dazu befähigt, feſte Nahrung zu zerkleinern, dieſe 
nur im ſtande, flüſſige Stoffe aufzunehmen, womit nicht behauptet werden ſoll, daß die 
Beißer nicht auch Flüſſigkeiten lecken könnten. Abgeſehen von der unpaarigen Oberlippe 
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oder Lefze (labrum, o in Fig. 1 und 9), welche ſich in der Regel als Chitinplättchen vorn 
an das Kopfſchild anſetzt, aber auch unter ihm angewachſen und dünnhäutig ſein kann, 
niemals aber unter die Gliedmaßen zu rechnen iſt, beſtehen die zunächſt zu betrachtenden 
beißenden Mundteile aus drei Paaren von ſolchen, welche, zu Freßwerkzeugen um⸗ 
gebildet, Kief er genannt werden und den drei letzten Kopfringen angeheftet ſind. 

Oberkiefer, Kinnbacken (Freßzangen, mandibulae, d in Fig. 1, 2, 5) heißt das 
oberſte ſtets ungegliederte und taſterloſe Paar; es iſt am Ende der Wangen beweglich 
eingelenkt, und ſeine beiden Hälften können ſich in wagerechter Richtung gegeneinander 

1 2 3 10 9 

1) Kopf der Honigbiene von vorn, 2) der Erdhummel von unten; 3) Mundteile der Andrena labialis, 4) der Cimbex variabilis; 
5) Kopf des Procrustes coriaceus von unten; 6) rechte Unterkieferhälfte von Cicindela campestris; 7) dieſelbe von Staphy- 
linus olens; 8) dieſelbe von Locusta viridissima; 9) Kopf von Cicada orni von vorn; 10) Kopf eines Tagſchmetterlings; 

11) Rüſſel von Tachina grossa. Alle Figuren ſtark vergrößert. 
a Kinn, b Zunge, b“ Nebenzungen, «Lippentaſter; alle drei machen zuſammen die Unterlippe aus — d Kinnbacken (Mandibeln) — 
e Kinnladen (Marillen), aus folgenden Stücken beſtehend: k Angel, g Stil, h innere, h“ äußere Lade (Lappen), i Kiefertaſter — 

k Kopfſchild — o Oberlippe oder Lefze — n beweglicher Zahn an der inneren Kinnlade. 

bewegen, wie die Arme einer Kneipzange. Jede Kinnbackenhälfte läßt ſich je nach ihrer 
Form mit Hacke, Schaufel, Meißel ꝛc. vergleichen, pflegt hornig (chitinig) zu ſein, ſpitz 
oder ſtumpf, nur vorn oder längs der ganzen Innenſeite gezähnt. In der Regel gleichen 
ſich beide, es kann aber auch die eine ein kräftigeres Anſehen annehmen als die andere. 
Während beim männlichen Hirſchkäfer jede wie ein Geweih, weit länger als der Kopf ſelbſt, 
dieſen überragt, drohend und grimmig dem Anſcheine nach, zum Kauen aber unbrauchbar, 
verſtecken ſie ſich bei vielen Verwandten unter der Oberlippe und enden nach innen dünn⸗ 
häutig in gleicher Unfähigkeit zum Zerbeißen der Nahrung. Bei dem Blätter kauenden 
Maikäfer und den anderen ſeiner Sippe liegen die Kinnbacken auch verborgen, haben 
indeſſen breite Kauflächen, ähnlich den Mahlzähnen der Wiederkäuer. Bei vielen Kerfen, 
namentlich den Raub: und Blumenweſpen, jenen Leckermäulern, denen nur Süßigkeiten 
munden, ſind in der Regel die Kinnbacken ungemein kräftig entwickelt, dienen aber allem 
anderen mehr als der Zerkleinerung von Nährſtoffen, ſie ſind vielmehr unentbehrliche 
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Werkzeuge zum Bauen der Wohnungen, zum Bearbeiten des Bauſtoffes, zu der Beſchaffung 
desſelben, zum Ergreifen der Nahrung, jedoch weniger der eignen als der für die Nach— 
kommen beſtimmten. 

Unterkiefer, Kinnlade (maxillae, e in Fig. 1—5 und Fig. 6—8) nennt man das 
zweite, gegliederte Paar, welches in der Regel weicher als das erſte iſt, ihm in anderen 
Fällen aber (Waſſerjungfern ꝛc.) an Härte nicht nachſteht und es in noch anderen darin ſogar 
übertrifft (Roßkäfer). Mehr oder weniger leicht laſſen ſich an jeder der beiden immer 
ſymmetriſchen rechten und linken Unterkieferhälften folgende Teile unterſcheiden: ein kurzes, 
queres Stück, die Angel (k in Fig. 4, 7 und 8), durch welche der Kiefer an der Seite der 
Kehle, unter und wenig hinter dem Oberkiefer eingelenkt iſt. Die Angel geht aus der 

dreieckigen in die langgedehnte bis ſtabförmige Geſtalt über und iſt meiſt horniger Natur. 
Das nächſte Stück, der Stiel oder Stamm (g in Fig. 2—4, 6—8), lenkt ſich unter einem 
(rechten) Winkel der Angel ein und bildet im allgemeinen eine hornige Platte, deren Länge 
1!/e—6mal den Querdurchmeſſer übertreffen kann; bei den Bienen gleicht er einem Kamme, 
weil ſeine Innenkante mit Borſten dicht bewimpert iſt. An der Innenſeite des Stammes 
ſitzen die Lappen oder Laden (h in Fig. 1—4, 6—8), deren unterer innerer Teil auch 
als Kauſtück unterſchieden wird. Sind die Laden an der Spitze mit Zähnen oder Dornen 
bewehrt, ſo kommen ſie an Härte dem Oberkiefer gleich, anderenfalls bleiben ſie weicher 
und mehr häutig. Dieſer Teil wirkt auf das Futter und bereitet es zum Verſchlucken 
vor, bildet ſomit das Hauptglied des ganzen Kiefers, er beſteht nur aus einem Lappen 
(h in Fig. 1— 3), wie bei manchen Käfern, den Blumenweſpen und anderen, und kann ſehr 
lang, aber auch ſehr kurz ſein, häufiger noch ſetzt er ſich aber aus zwei Lappen zuſammen 
(h und h), einem oberen, mehr äußeren, und einem unteren, mehr nach innen gelegenen. 
Dabei finden die verſchiedenartigſten Verhältniſſe ſtatt in Rückſicht auf die gegenſeitige 
Lage, die Geſtalt der Lappen, ihre Anheftung an den Stamm. So hängt z. B. der untere 
Lappen ſeiner ganzen Länge nach an der Innenſeite des Stammes bei gewiſſen Käfern 
(Fig. 7), beide liegen nebeneinander an der Spitze, wie bei den Blattweſpen (Fig. 4), 
der eine über dem anderen, jedoch jeder am Stamme ſitzend, wie beiſpielsweiſe die häutigen 
Lappen des Hirſchkäfers. Bei den Schrecken legt ſich der obere Lappen als „Helm“ 
(Fig. 8, h“) über den unteren. Eigentümlich geſtalten ſich in dieſer Beziehung die Ver⸗ 
hältniſſe bei drei großen Käferfamilien, die man früher als Fleiſchfreſſer zuſammenfaßte 
(Sandkäfer, Laufkäfer, Fadenſchwimmkäfer). Hier nämlich verwandelt ſich die äußere Lade 
in einen zweigliederigen, fadenförmigen Körper, ganz von der Beſchaffenheit eines Taſters, 

welchen wir gleich kennen lernen werden (b“ in Fig. 5, 6-8). Auch die Bekleidung der 
Lappen iſt großem Wechſel unterworfen. Hier verwandelt ein reicher Beſatz von Borſten 
die ganze Innenſeite in eine Bürſte, den Rand in einen Kamm, dort beſchränkt ſich die 
Behaarung nur auf die Spitze oder fehlt gänzlich. Statt weicherer oder ſteiferer Haare 
finden ſich auch Zähne, bewegliche oder durch Einſchnitte in den Körper entſtandene un⸗ 
bewegliche Hervorragungen. Die Sandkäfer kennzeichnet ein beweglicher Klauenzahn an 
der Spitze der Lade (Fig. 6, n), bei den gefräßigen Schrecken und räuberiſchen Libellen 
kommen ihrer mehrere längs der ganzen Innenſeite vor. Am Ende des Stammes oder 
nahe vor demſelben ſitzt nach außen, meiſt in dem Einſchnitte, welchen er mit dem oberen 
Lappen macht, je ein fühlerartiger, ein- bis ſechsgliederiger Taſter (Freßſpitze), der Kiefer— 
taſter (palpus maxillaris, i in Fig. 2—5, 6—8). Gegenſeitige Länge der Glieder, nament— 
lich aber die Geſtalt derſelben, bedingen allerlei Unterſchiede. 

Das dritte Gliedmaßenpaar endlich bildet den zweiten Unterkiefer, deſſen beide Hälften 

aber verwachſen ſind und ein in der Mittellinie höchſtens eingekerbtes einfaches Stück 
darſtellen, welches Unterlippe (labium) heißt. Daß die Unterlippe jo aufgefaßt werden 
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müſſe, beweiſt die Trennung beider Hälften bei anderen Gliederfüßern, wie z. B. bei den 
Krebſen, die tiefe Teilung derſelben bei manchen Käfern und den Schrecken, ſowie ferner die 
Gegenwart von zwei weiteren Taſtern, den Lippentaſtern (palpi labiales, c in Fig. 1—5), 
welche aus 2— 4 Gliedern zuſammengeſetzt und meiſt kürzer als die Kiefertaſter, am 
Vorderrande oder auch mehr zur Seite der Unterlippe eingelenkt ſind. Bei den Bienen 
nennt man dieſe Taſter eingeſtaltig, wenn ihre gleichgebildeten Glieder ſich in der gewöhn⸗ 
lichen Weiſe mit den Spitzen aneinander reihen (Fig. 3, c), zweigeſtaltig dagegen (e in 
Fig. 1,2), wenn die beiden Grundglieder lange ſchmale Schuppen bilden und die beiden letzten 
ſich ſeitwärts und vor der Spitze des zweiten als verkümmerte Läppchen anhängen. Der hin⸗ 
terſte, hornige Teil der Unterlippe wird als Kinn (mentum, a in Fig. 2—5) der mehr oder 
weniger entwickelten häutigen Zunge (b in Fig. 1—4) entgegengeſetzt, welche vor oder auf 
jenem ſitzt. Das Kinn iſt verſchieden geſtaltet, häufig breiter als lang, und, abgeſehen von 
ſeiner wechſelnden Vorderſeite, der Vierecksform nahe gebracht; bei anderen Kerfen, zu denen 
die Bienen zählen, überwiegt die Längsausdehnung weſentlich (Fig. 1-3), und faſt röhren⸗ 
förmig umſchließt es dann die Seiten der Zunge. Dieſe (b) liegt entweder dem Kinne ſelbſt 
auf und überragt es nicht, wie bei den meiſten Käfern, wird länger als dasſelbe, oder ſie iſt 
ganz frei dem Vorderrande des Kinnes angewachſen. Wenn ſie bei Einnahme der Nahrung 
keine oder eine nur untergeordnete Rolle ſpielt, ſo bemerkt man ſie kaum; iſt ſie mäßig ent⸗ 
wickelt, ſo finden wir ſie vorn abgerundet, mehr oder weniger ausgeſchnitten, oder wie bei den 
Blattweſpen (Fig. 4) dreizipfelig. Den höchſten Grad ihrer Vollkommenheit erlangt ſie bei 
den honigleckenden Bienen, wo ſie manchmal länger als das ganze Tier wird. Sie iſt an der 
Spitze mit Härchen bekleidet, in denen der Honig kleben bleibt, um der Mundöffnung 
zugeführt werden zu können, und beſteht aus drei Zipfeln, deren Seitenlappen hier als 
Nebenzungen (b) von dem Hauptteile unterſchieden werden; alle drei ſind einander nahezu 
gleich bei den Afterbienen (Fig. 3), oder die Nebenzungen umſchließen den ſtreifenförmigen 
Mittellappen an ſeinem Grunde (Fig. 2), ſo daß das ganze Leckwerkzeug beinahe den Anblick 
eines blühenden Getreideährchens mit ſeinen Spelzen und Grannen darbietet. 

Die Kraft, welche die kleinen Weſen in ihren beißenden Mundteilen entwickeln, iſt ebenſo 

wunderbar wie verderblich durch Zerſtörung menſchlichen Eigentums. Man erinnere ſich der 
Verwüſtungen, welche 4 mm lange Kerfe am Holzwerke unſerer Häuſer, andere an Wald⸗ 
bäumen anrichten können, welche auf Tauſenden von Hektaren durch ſie zu Grunde gegangen 
find und zur Zeit, wo dieſe Zeilen niedergeſchrieben werden (1875), im Böhmerwalde zu Grunde 
gehen. Wer ein Maß für die beißende Kraft zu erlangen wünſcht, der ſtecke nur ſeinen Finger 
zwiſchen die geweihförmigen Kinnbacken eines männlichen Hirſchkäfers; will er Blut fließen 
ſehen, ſo wähle er die kurzen Zangen des Weibchens als Probierſtein. Selbſt Metall, wenn 
auch nur das weiche Blei, vermag den Beißern keinen Widerſtand zu leiſten. Es liegen mehr⸗ 
fache Fälle vor, in denen von Inſektenlarven bewohnte Hölzer in Schwefelſäurefabriken ver⸗ 
wendet und mit Bleiplatten überzogen worden ſind. Als für den Inſaſſen die Zeit gekommen, 
in welcher er ſich ſeines geflügelten Daſeins erfreuen ſollte, wozu das Verlaſſen des dunkeln 
Kerkers die Vorbedingung war, mußte nach dem Holze auch die Bleiſchicht durchdrungen 
werden, und ſiehe da, es gelang. In meiner Inſektenſammlung befindet ſich ein ſolcher 
Held unter dem Namen der gemeinen Holzweſpe, welcher in einer Bleikammer zu Frei⸗ 
berg das Licht der Welt erblickt hat. 

Die ſaugenden Mundteile erſcheinen als bis zur Unkenntlichkeit umgebildete Kiefer, 
laſſen ſich aber, jo verſchieden fie auch bei den einzelnen Ordnungen auftreten, auf die 
einzelnen Teile der beißenden Mundteile deuten, von denen allerdings einige mehr oder 
weniger verkümmern, während die Oberlippe und zwei unpaare weitere Gebilde daran teil⸗ 
nehmen können. Bei Wanzen, Cikaden, Blattläuſen, überhaupt bei allen denjenigen, welchen 
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man wegen ihrer übereinſtimmenden Mundbildung den Namen der Schnabelkerfe beigelegt 
hat, erinnert die Umformung an einen Schnabel (Fig. 9). Das dritte Kieferpaar oder die 
Unterlippe der Beißer bildet hier eine drei- bis viergliederige Röhre, welche durch Biegung 
etwas verkürzt werden kann, meiſt auch in ihrer ganzen Länge Bewegung zuläßt. Sie iſt 
das Futteral oder die Scheide, welche in ihrem engen Hohlraume vier feine, dicht beiſammen— 
liegende Borſten birgt. Je zwei dieſer Borſten entſprechen dem Ober- und Unterkiefer. In 
dieſer Einrichtung beſitzt das Tier einen Saugapparat, welcher ihm durch Einſtechen der 

Borſtenſpitzen in tieriſche oder pflanzliche Körper den ernährenden Saft zuführt. Ein ſchmal 

dreieckiges Hornplättchen, auf der Oberſeite der Scheidenwurzel angeheftet (c), entſpricht der 
Oberlippe, von Taſtern will man hier und da nur eine Andeutung gefunden haben. Der 
Schnabel, manchmal von der Länge des Kopfes, bisweilen des ganzen Körpers, hält meiſt 
die Mitte zwiſchen beiden Gegenſätzen, legt ſich in der Ruhe an Kehle und Bruſt an, 
richtet ſich aber beim Gebrauche unter einem rechten oder ſtumpfen Winkel, je nach der 
Bequemlichkeit, auf; iſt er kurz, dick und nach unten gekrümmt, ſo fehlt ihm wohl auch 
das Vermögen, ſeine Richtung zu verändern. 

Kaum verwickelter, wenn auch mannigfacher geſtaltet, iſt die Einrichtung des Rüſſels, 
wie man bei Fliegen und Mücken den Saugapparat genannt hat. In ſeiner Vollſtändigkeit 
beſteht er aus der den Mund von unten ſchließenden Unterlippe (Fig. 11, a), die ſich aller: 
meiſt nach vorn verlängert, fleiſchig und gekniet iſt, um mehr oder weniger in die Mundhöhle 
zurückgezogen werden zu können. Sie ſtellt in den meiſten Fällen den beſtentwickelten Teil 
des ganzen Werkzeuges dar. Wenn, wie beiſpielsweiſe bei unſerer Stubenfliege, die Unter: 
lippe in einer Saugfläche endigt, d. h. in zwei nebeneinander liegende fleiſchige Anhänge, 

welche wie ein Hämmerchen an ihr, dem Stiele, ſitzen, ſo nennt man das Ganze einen Saug— 
rüſſel (Fig. 11); bei ihm pflegen die übrigen Teile bis auf die Lippentaſter mehr oder 
weniger zu verkümmern. Der Unterlippe liegt die meiſt hornige Oberlippe gegenüber und 
zwiſchen beiden ſchließen ſich die übrigen Stücke, die beiden Kieferpaare und ein unpaares, 

der Unterlippe anſitzendes Gebilde, der ſogenannte Hypopharynx (b), als Borſten, jene auch 

als meſſerförmige Werkzeuge aneinander an, ſind jedoch ſelten alle vollkommen entwickelt. 
Dieſe Mundborſten können empfindlich ſtechen, wovon die blutdürſtigen Mücken und Bremſen 
einen Beweis liefern; der zugeſpitzten Scheide fehlen dann die Saugflächen, und darum 
hat man dieſe Form der erſteren unter dem Namen „Stechrüſſel“ entgegengeſtellt. Der 

Mundöffnung bald näher gerückt und in ſie zum Teil zurückziehbar, bald weiter von ihr 
entfernt, ſtehen nach oben am Grunde der Unterlippe die ein- bis viergliederigen Lippen⸗ 
taſter (e), welche nach Form, Farbe und ſonſtiger Beſchaffenheit oft gute Unterſcheidungs— 
merkmale abgeben. 

Bei den Schmetterlingen endlich (Fig. 10) verkümmern Oberlippe und Oberkiefer 
gänzlich. Unmittelbar unter dem Kopfſchilde ragt ein längerer oder kürzerer, härterer oder 
weicherer Streifen hervor, welcher im Ruheſtande wie eine Uhrfeder zuſammengerollt, von 
unten her durch die kleine, zipfelartige Unterlippe geſtützt, an den Seiten durch deren 
dreigliederige Taſter (c) eingeſchloſſen wird. Mithin verbleibt hier dem Unterkiefer (e) 
allein die Aufgabe, dem Schmetterlinge Honig und Tautropfen als Nahrung zuzuführen; 
es ſind daher die ihm beigelegten Bezeichnungen Rollzunge oder Saugrüſſel unglücklich 
gewählt. Bei gewiſſen Kleinſchmetterlingen kommen geringfügige Abweichungen von dieſem 
Bauplane, namentlich auch Kiefertaſter, die ſogenannten Nebenpalpen, vor. 

Die zweite Gruppe der Körperringe bildet den Mittelleib, Bruſtkaſten (Rumpf, 
thorax), den alleinigen Träger der Bewegungswerkzeuge. Derſelbe beſteht aus drei 

Ringen, dem Vorderbruſtringe (prothorax) mit dem vorderſten Beinpaare, dem Mittel: 
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bruſtringe (mesothorax) mit dem zweiten Beinpaare und, wenn die Flugwerkzeuge 
vorhanden find, den Vorderflügeln, dem Hinterbruſtringe (metathorax) mit den hinterſten 
Beinen und Flügeln. Je nach dem Bedürfniſſe find dieſe drei Ringe verſchiedenartig ent⸗ 
wickelt und der eine meiſt überwiegend. Bei zahlreichen Kerfen hat der vorderſte Ring das 
Übergewicht, iſt dann „frei“, beweglich dem nächſtfolgenden eingelenkt und ſcheint in der 
Anſicht von oben den mittelſten Hauptteil des Körpers allein zu bilden (Käfer, Wanzen, 

Schrecken und andere). Ein freier Vorderbruſtring, deſſen Rücken Halsſchild genannt zu 
werden pflegt, findet ſich in Gemeinſchaft derber, ſogenannte Decken bildender Vorderflügel 
und gleicht entſchieden wieder aus, was durch letztere der Beweglichkeit entzogen worden 
iſt. Weil ſich die Mitte ſeines Hinterrandes auf dem Mittelrücken als ein durch beſon⸗ 
deren Glanz, beſondere Farbe ausgezeichnetes, eigentümlich, meiſt dreieckig geformtes Gebilde 
gegen ſeine Umgebung abhebt, ſo hat man dieſe Stelle gleichfalls mit einem beſonderen 
Namen belegt und Schildchen (scutellum) genannt, wie Hinterſchildchen (postscutellum) 

eine entſprechende ähnliche Auszeichnung auf der Vorderrandsmitte des Hinterrückens heißt. 
Die außer Fühlern und Kiefern bei den Inſekten vorhandenen Gliedmaßen ſind die 

der Ortsbewegung dienenden Beine. Jedes Inſektenbein beſteht, von ſeiner Wurzel an 
gerechnet, aus Hüfte, Schenkelring, Schenkel, Schiene und Fuß. Die Hüfte (coxa) iſt 
das immer kurze Stück, welches frei oder mehr oder weniger in die „Gelenkpfanne“ ein⸗ 
geſchloſſen die Verbindung des ganzen Bewegungswerkzeuges mit dem Rumpfe vermittelt. 
Der Schenkelring (trochanter) ſchiebt ſich als einfaches oder doppeltes, verhältnismäßig 
kleines Glied zwiſchen Hüfte und Schenkel ein, um beiden eine andere Richtung gegen⸗ 

einander zu geben und ſicher auch, um die Bewegungsfähigkeit des letzteren zu erhöhen. 
Der Schenkel (femur) bildet in der Regel den kräftigſten Teil des ganzen Beines, beſon⸗ 
ders des Hinterbeines, wenn er zum Springen befähigen ſoll. Das Schienbein, die 
Schiene (tibia), pflegt von der Länge des zugehörigen Schenkels zu ſein, von der dünnen 
Einlenkungsſtelle an dieſem allmählich zuzunehmen und ſehr häufig an der Innenſeite ſeiner 
Spitze mit beweglichen Dörnchen, zweien oder auch nur einem, den ſogenannten Sporen, 
Enddornen, „bewehrt“ zu ſein, während die Außenſeite häufig ihrer ganzen Länge nach 
unbewegliche Zähne, Stacheln oder Borſtenhaare trägt. Der Fuß (tarsus) endlich beſteht aus 
kurzen, gelenkig miteinander verbundenen Gliedern, deren letztes in zwei, bisweilen auch 
nur eine bewegliche Kralle ausläuft. Meiſt kommen an allen Füßen die Glieder in gleicher 
Anzahl vor und zwar nie mehr als fünf; dieſelben können aber auch an den hinteren 
Füßen in geringerer Anzahl auftreten als an den vorderen. Die bedeutend kleinere „After: 
klaue“ ſowie die Hautläppchen (Pulvillen) zwiſchen den Krallen ſchaffen in vielen 
Fällen größere Sicherheit beim Gehen, letztere beſonders die Möglichkeit, an den glätteſten 
Gegenſtänden (Fenſterſcheibe) emporzukriechen, da Drüſen unter ihnen liegen, welche eine 
Feuchtigkeit abſondern. Die drei Paare der Beine ſind bei keinem Inſekt ſo gleich in jeder 
Hinſicht, daß ſich eins mit dem anderen vertauſchen ließe; das vorderſte oder das hinterſte 
erleidet oft verſchiedene Abänderungen, jenes, inſofern es zum Greifen oder Graben, dieſes, 
indem es zum Springen oder Schwimmen befähigen ſoll, was natürlich mit der Lebens⸗ 

weiſe ſeines Trägers aufs engſte zuſammenhängt. 
Die Flügel ſind aus zwei ſich deckenden Chitinplatten zuſammengeſetzt und unterliegen 

ihrer morphologiſchen Bedeutung nach verſchiedenen, hier wegen ihrer Unſicherheit nicht 
näher zu erörternden Auffaſſungen. Es ſind rückenſtändige, nicht auf Gliedmaßen zurück⸗ 
führbare Bewegungsorgane und entweder alle vier gleichartig gebildet, meiſt dünnhäutig 
und von Chitinadern durchzogen, oder die Vorderflügel verwandeln ſich durchaus in Chitin⸗ 
maſſe, nehmen dadurch eine feſte Beſchaffenheit an, ſind zu Flugwerkzeugen nicht mehr 

tauglich und heißen Flügeldecken (Deckſchilde, elytra), weil ſie für die dünnhäutigen 
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Hinterflügel und den Körperrücken eine ſchützende Bedeckung bilden. Bei den dünnhäutigen 
Flügeln dienen die Adern oder Rippen als Stütze und ſchließen häufig Räume auf der 
Flügelfläche, die ſogenannten Zellen, ab. Die Zweiflügler haben nur Vorderflügel; bei 
manchen unter den Vierflüglern gehen die Hinterflügel verloren, und viele Kerfe ſind 

gänzlich flügellos. 
Der Hinterleib (abdomen) endlich als dritter Hauptabſchnitt des Inſektenkörpers iſt 

im allgemeinen aus zehn Ringen zuſammengeſetzt. Dieſe Normalzahl wird aber ſelten 
erreicht, weil die beiden letzten in der Umgebung der After- und Geſchlechtsöffnungen 
eigentümliche Umbildungen erleiden oder vollſtändig verkümmern oder unter die vorher— 
gehenden zurückgezogen werden; ebenſo kann der erſte Ring (bei gewiſſen Immen) mit 
der Hinterbruſt in feſtere Verbindung treten und dadurch die Zahl der Thoraxſegmente 
ſcheinbar vermehren, während anderſeits durch Teilung des letzten Hinterleibsringes (bei 
Heuſchrecken) eine Erhöhung der Geſamtzahl auf elf bedingt wird. Eigentliche Gliedmaßen 
fehlen dem Hinterleibe der ausgebildeten Inſekten, aber die vielfach vorkommenden Leg—⸗ 
röhren, Stacheln, Zangen und ſonſtigen Anhängſel, von denen die unpaarigen in der 
Regel Kennzeichen für das weibliche Geſchlecht abgeben, ſind auf Umbildung ſolcher zurück— 
zuführen. Beſſer als an anderen Körperteilen läßt ſich am Hinterleibe die Zuſammen— 
ſetzung jedes Ringes aus einer Rücken- und einer Bauchſchuppe erkennen, welche, wie 
untereinander, ſo mit den Nachbarringen durch weiche, dehnbare Häutchen in Verbindung 
ſtehen, ſo daß das Hautſkelett des Hinterleibes einer weſentlichen Anſchwellung fähig iſt, 
wenn ihn beiſpielsweiſe bei den Weibchen die Eier anfüllen. Überdies bleibt ſein Rücken 
bei allen den Kerfen weichhäutig, wo Flügeldecken den Schutz übernehmen. Abgeſehen 
von der beſtimmten Geſtalt des Hinterleibes trägt die Art ſeiner Anheftung an den Bruſt— 
kaſten weſentlich zu der Tracht eines Kerfes bei. Wenn ſich, wie z. B. bei den Käfern, 
ſeine geſamte Vorderfläche eng an die Hinterwand des Mittelleibes anſchließt, ſo nennt 
man ihn angewachſen; ein ſolcher würde mit dem Mittelleibe zu einer und derſelben 
Gruppe zu gehören ſcheinen, wenn nicht dieſer ſich durch Anweſenheit der Beine eben als 

Mittelleib auswieſe. Überall da, wo keine Flügeldecken vorhanden ſind, trennt ſich der Hinter— 
leib deutlich durch Einſchnürung vom Mittelleibe; hängt er mit ihm durch eine Querlinie zu— 
ſammen, ſo heißt er ſitzend (Pimpla), in einem Punkte anhangend, ſobald er ſich nach 

vorn nicht verdünnt (Honigbiene), oder geſtielt, wenn er ſich an ſeiner Wurzel kürzer oder 
länger ſtielähnlich verdünnt (Wegweſpe). Auf dieſe Weiſe kommen Inſekten mit zum Zer— 
brechen dünner und zierlicher Taille zum Vorſchein und wieder andere, denen ſie ganz 
fehlt, dazwiſchen alle denkbaren Übergangsformen, die man durch einſchränkende Wörter, 
wie faſt ſitzend, kaum geſtielt ꝛc., in etwas unbeſtimmter Weiſe beſonders zu bezeichnen pflegt. 

Das Hautſkelett des Inſektenkörpers ſamt ſeinen Anhängen, die Tracht des Einzel— 
weſens bedingend, zeigt, abgeſehen von der Form der einzelnen Teile und deren Größen— 
verhältniſſen, abgeſehen von der Vollzähligkeit, in welcher die Teile vorhanden, abgeſehen 
von der Feſtigkeit und der damit zuſammenhängenden Oberflächenbildung, auch in Hin— 
ſicht der Färbung und der Bekleidung eine außerordentliche Mannigfaltigkeit. Haare, 
Borſten, Schuppen, Stacheln oder Dornen, alle aus Chitin beſtehend, bekleiden dieſen oder 
jenen Teil dichter oder mehr vereinzelt, die drei erſten Gebilde nicht ſelten den ganzen 
Körper in ſolcher Menge, daß die Haut vollkommen durch ſie verborgen wird. In dieſem 
Falle ſind es dann auch in hervorragendem Grade jene Gebilde, welche die verſchiedenen 
Färbungen der Inſekten bedingen. Nicht nur die bunten Schmetterlinge verdanken den 
Schuppen ihrer Flügel ihre ſo anziehende Pracht, ſondern auch Käfer und andere Inſekten, 
namentlich wenn ſie dem heißen Erdteil angehören, erglänzen in dem lauterſten Golde, 
im reinſten Silber, wie Smaragde und andere edle Steine. All dieſe Schönheit wird aber 



14 Ein Blick auf das Leben der Geſamtheit. 

durch nichts anderes bedingt, als durch die Skulpturverhältniſſe jener Schuppen, die, von 
verſchiedenen Seiten geſehen, das Licht verſchieden zurückwerfen. Sie ſitzen loſer als die 
anderen Chitinfortſätze, können daher mit der Zeit teilweiſe verloren gehen und dadurch 
den Kerf bis zur Unkenntlichkeit entſtellen. Aber auch die Haut ſelbſt, vorherrſchend dunkel 

gefärbt, tritt ſtellenweiſe in den bunteſten Farben auf, die ihre Entſtehung beſonderen, 
unter dem Chitinüberzuge gelegenen Pigmenten verdanken und ſich echt und unveränderlich, 
oder vorübergehend und im Tode getrübt erweiſen können, wie jeder weiß, der Inſekten 
ſammelt. Stacheln und Dornen, als die kräftigſten der genannten Verzierungen, treten 
vorherrſchend an den Beinen und vereinzelt als Ausläufer dieſes oder jenes anderen dazu 
geeigneten Körperteiles auf und tragen kaum etwas zur Veränderung des Farbentones 
bei. Haare (Borſten) ſind als Bekleidungsmittel am allgemeinſten verbreitet und dürften 
ſelten einem Kerfe gänzlich fehlen; die Teile aber, an welchen ſie dem unbewaffneten 
Auge entgehen, bezeichnet man als nackt. Eine beſondere Bedeutung erlangen ſie dann, 
wenn ſie durch Herantreten eines Nervs den Sinneswahrnehmungen dienſtbar gemacht 
werden, wovon wir früher ſchon geſprochen haben. 

Da wir gerade von der Färbung der Inſekten reden, ſei hier in Kürze noch einer 
intereſſanten Erſcheinung gedacht. Es gibt viele ſolche, welche ihrer Umgebung oder auch 
irgend welchen ungenießbaren Gegenſtänden, wie beiſpielsweiſe Vogelexkrementen, ſo ähnlich 
ſehen, daß man ſie nur ſchwer erkennt, wie etwa eine grüne Heuſchrecke auf einem Blatte 
oder einen braungefärbten Schmetterling an Baumrinde. Zuweilen wird dieſe Ahnlichkeit 
noch größer, indem auch Oberflächenbeſchaffung ſowie die Form des Körpers und ſeiner 
Anhänge zur Verwechſelung mit der Unterlage Veranlaſſung geben. Da durch derartige 
Einrichtungen ein Tier den Augen ſeiner Feinde mehr oder weniger entzogen wird, ſo 
ſpricht man von Schutzfärbungen oder ſchützender Ahnlichkeit. Die Stabſchrecken oder 

das „wandelnde Blatt“, welche wir ſpäter kennen lernen werden, ſind treffliche Beiſpiele 
dafür. Nun gibt es aber auch andere Inſekten, die, in den ſchönſten und auffallendſten 
Farben prangend, arglos durch die Lüfte flattern oder ſich auf Blättern und Blüten ſonnen 
und dennoch von inſektenfreſſenden Tieren unbehelligt bleiben. Und dieſe Sicherheit ver— 

danken die durchaus Wehrloſen allein dem Umſtande, daß ſie anderen Arten aus ganz 
verſchiedenen Gruppen, welche wegen ihres Giftſtachels oder infolge irgendwelcher ekel— 
erregenden Eigenſchaften von ihren Feinden gemieden werden, täuſchend ähnlich ſehen. 
Dieſe höchſt ſonderbare Form von Schutzfärbung, welche zuerſt von den engliſchen For— 
ſchern und Reiſenden Bates und Wallace in den Tropenländern beobachtet wurde, iſt 
von ihnen unter dem Namen „Mimikry“, zu deutſch: Nachahmung, Nachäffung oder Ver— 
kleidung, in die Wiſſenſchaft eingeführt. Unſer farbiges Bild führt eine Anzahl von Inſekten 
vor Augen, welche durch die ſoeben angedeuteten Anpaſſungen in Farbe und Form aus- 
gezeichnet ſind. Wie man ſich dieſelben entſtanden deknen ſoll? „Es gibt mehr Ding' im 
Himmel und auf Erden, als unſere Schulweisheit ſich träumen läßt.“ 

* 

Die Muskeln oder das Fleiſch der Inſekten find farblos oder ziehen ſchwach in das 
Gelbliche, beſtehen aus Bündeln ſtets quergeſtreifter Faſern und bilden, ſofern ſie nur 

der Verſchiebung der Körperabſchnitte unter ſich oder der Fortbewegung des ganzen Körpers 
dienen, mit der Haut zuſammen einen „Hautmuskelſchlauch“, der eine dem äußeren Haut⸗ 
ſkelette entſprechende Gliederung erkennen läßt. Die Anheftung der Muskeln im Rumpfe 
wie an den Gliedmaßen erfolgt nach dem, wie es ſcheint, ganz beſtimmten Geſetze, daß 
ſie bei einem und demſelben Muskel an zwei unmittelbar aufeinander folgenden Gliedern, 
nie mit Überſpringung des benachbarten, erfolgt. An ſolchen Stellen, wo die ſtärkſte 





Mimikry. 

A. Nachalımung lebender Pflanzenteile (Blätter und Stengel). 

1. Puppe des Schillerfalters (Apatura Ilia). 2. Puppe des Zitronenfalters 

(Rhodocera Rhamni). 3. Brombeerfalter (Thecla rubi), sitzend. 4. Wandelndes 

Blatt (Phyllium siccifolium), eine ostindische Gespenstschrecke. 5. Bucheneule 

(Halias prasinana), auf jungen Buchenblättern sitzend. 6. Larve einer Äschne 

(Libellenart). 7. Waldeule (Moma Orion), ahmt die Laubflechten an Baum- 

stämmen nach. 

B. Nachahmung verdorrter Pflanzenteile. 

8. Rossis Gespenstschrecke (Bacillus Rossii). 9. Puppe des Segelfalters 

(Papilio Podalirius). 10. Südamerikanische Laubschrecke (Pterochroza colorata). 

11. Indischer Tagfalter (Callima Philarchus), als Blatt. 12. Raupe des Holunder- 

spanners (Urapteryx sambuccaria). 13. Graue Varietät der Raupe des Zickzack- 

spinners (Notodonta Ziczac). 14. Puppe eines brasilischen Tagfalters (Papilio 

Evander). [12—14 als dürre Stengel,] 15. Mondfleck (Phalera bucephala), als 

abgebrochenes Zweigstück. 16. Wasserstabwanze (Ranatra linearis). 17. Groß- 

flügler (Drepanopteryx phalaenoides), als dürres Blatt. 

C. Nachahmung ungenießbarer oder verdorbener Dinge. 

18. Cimbexlarve, ruhend als Schneckenhaus. 19. Einheimischer Bockkäfer 

(Mesosa curculionoides), als Baumflechte. 20. Tropische Rindenwanze (Phloea 

corticata), an Rindenborke. 21. Geisblattwollläuse (Pemphigus Xylostei), ver- 

schimmelt aussehend. 22. Sack einer Psychidenraupe, ein Häufchen Pflanzen- 

abfall! darstellend. 23. Einheimische Motte (Tortrix ocellaria), als Vogelkot. 

24. Einheimischer Spanner (Abraxas marginata), als Vogelkot. 25. Stutzkäfer 

(Hister), als Schafmist. 26. Pillenkäfer (Byrrhus), als Schafmist. 27. Kokon 

eines südamerikanischen Spinners (Aides amanda), mit nachgeahmten, blind 

endigenden Schlupfwespenlöchern. 







[Zur Tafel: » Mimikry «] 



3 ee en JI; ͤ a ee u 





Fu 



Haut. Färbung. Muskeln. Nerven. Verdauung. 15 

bewegende Kraft erforderlich, alſo z. B. im Bruſtkaſten für Flieg⸗ und Kriechwerkzeuge, 
finden ſich ſelbſtverſtändlich auch die meiſten Muskeln angehäuft, im Hinterleibe kleiden 

fie vorherrſchend die Rücken⸗ und Bauchwand zur Verſchiebung der Ringe aus. 

Was nun das Nervenſyſtem betrifft, ſo iſt der auf Seite 4 für die geſamten Glieder— 
füßer hervorgehobene Bau des zentralen Teiles auch für die Inſekten maßgebend; es ſei 
dem ergänzend nur noch hinzugefügt, daß im einzelnen eine große Mannigfaltigkeit in 
der Ausbildung des Bauchmarkes zu beobachten iſt, indem dasſelbe bei den meiſten Larven 
und den mit freiem erſten Bruſtringe und langgeſtrecktem Hinterleibe verſehenen Geſchlechts— 
tieren eine viel größere Anzahl (bis zehn) von Nervenknoten aufzuweiſen hat, als bei 
anderen, die mit der Verſchmelzung der Körperringe auch eine ſolche der Ganglien erleiden. 
Wo dieſelbe ihr höchſtes Maß erreicht, wie bei vielen Wanzen und Fliegen, iſt das geſamte 
Bauchmark eine einzige, in der Bruſt gelegene Nervenmaſſe. Von dem oberen Knoten des 

Schlundringes, dem Gehirne, gehen nicht nur nach den Augen und Fühlern, ſondern auch 
nach den Eingeweiden Nerven ab, der etwas kleinere untere Schlundknoten verſorgt die 

Mundteile, und die Bruſt- und Hinterleibsganglien ſenden an alle übrigen Organe, nament— 
lich unter Vermittelung eines beſonderen „Sympathicus“, auch nach den Atmungsröhren 
ihre Nerven aus. Daneben unterſcheidet man noch ein beſonderes, mit dem Gehirne 
zuſammenhängendes Eingeweide-Nervenſyſtem, welches aus einem unpaaren und 
einem paarigen Nerv beſteht und beſondere kleine Ganglien beſitzt. Darin, daß die ein— 
zelnen Körperringe eigene Nervenzentren beſitzen, haben wir den Grund zu ſuchen, warum 
kein Kerf durch Abtrennung einzelner Hauptteile des Körpers ſchnell getötet werden 
kann, und daß die einzelnen Ringgruppen ſo lange nach ihrer Trennung voneinander durch 
Zuckungen noch Lebenszeichen von ſich geben. So hörte beiſpielsweiſe die vordere Hälfte 
einer Maulwurfsgrille, welche von ungefähr durch den Spaten halbiert worden war, erſt 
nach 82 Stunden, die hintere erſt nach 108 Stunden auf zu zucken. 

Die Verdauungswerkzeuge beſtehen in dem Nahrungsrohre und den damit ver— 
bundenen Drüſen. Das erſtere verläuft gerade oder in Windungen vom Munde bis zum 

After und kann im letzteren Falle, welcher durch Pflanzennahrung bedingt wird, die Länge 
des ganzen Tieres um ein Mehrfaches übertreffen. Es gliedert ſich nach Bau und Leiſtung 
in drei Hauptabſchnitte, die man am beſten als Vorder-, Mittel- und Hinterdarm bezeichnet. 
Der erſtere wird gebildet von der Mundhöhle, in welche ein oder mehrere Paare von 
Speicheldrüſen einmünden, und der Speiſeröhre, welche ſich häufig kropfartig erweitert 
(Hautflügler) oder mit einem langgeſtielten „Saugmagen“ (in Wirklichkeit nur ein Auf— 
bewahrungsraum für Flüſſigkeiten) in Verbindung ſteht (Schmetterlinge und Fliegen) 
oder (bei Raubinſekten) am Ende zu einem muskulöſen, im Inneren mit zahnartigen 
Chitinerhebungen ausgekleideten „Kaumagen“ anſchwillt. Der darauffolgende Mitteldarm 
hat die bereits eingeleitete Verdauung zu vollenden und den Nahrungsſaft („Chylus“) zu 
bereiten, weshalb er auch Chylusdarm genannt wird. Er erfüllt ſeine Aufgabe unter dem 
Einfluſſe von Drüſen, die in feiner Wandung eingebettet liegen oder als zottenartiger 

Beſatz ſowie in Form längerer Blindſchläuche ihm angeheftet ſein können und einen der 
Galle ähnlichen Stoff abſondern. Der Hinterdarm endlich, an welchem man noch als beſon— 
dere Abſchnitte einen Dünn-, Dick⸗ und Maſtdarm unterſcheiden kann, hat die Aufgabe, 

unverdaute Nahrungsreſte als Kot nach außen zu befördern, und nimmt an ſeinem Anfangs— 
teile mehr oder weniger zahlreiche Blindſchläuche auf, welche als Malpighiſche Gefäße 
bezeichnet werden und dieſelbe Bedeutung haben wie die Nieren der höheren Tiere. 
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Hier iſt auch der für die Inſekten, namentlich während des Larvenlebens charakte— 
riſtiſche Fettkörper zu erwähnen, eine aus weißlichen oder gelblichen, fettreichen Lappen 

beſtehende Maſſe, welche von zahlreichen Tracheen umſponnen, die Lücken zwiſchen den Ein⸗ 
geweiden und unter der Haut ausfüllt, und eine nicht unwichtige Rolle beim Stoffwechſel 
ſpielt, namentlich während der Zeit der Verwandlung zu Neubildungen verwendet wird. 

Dem Blutumlaufe ſteht ein Herz vor, welches einen langgeſtreckten, muskulöſen 
Schlauch in der Rückengegend des Hinterleibes vorſtellt und darum auch „Rückengefäß“ 
genannt wird. Es zerfällt durch ſegmentweiſe Einſchnürungen in eine verſchieden große 
Anzahl (höchſtens 8 oder 9) von Kammern, deren jede ein durch Klappen verſchließbares 
Spaltenpaar zur Aufnahme des Blutes beſitzt, und wird durch dreieckige „Flügelmuskeln“ 
an den Rückenſchienen des Hautſkelettes befeſtigt. Durch eine vom blindgeſchloſſenen Hinter⸗ 
ende beginnende, nach vorn fortſchreitende Zuſammenziehung wird das Blut bis zur vor: 
derſten Kammer und aus dieſer in die unmittelbar ſich anſchließende „Aorta“ getrieben, 
welche bis zum Kopfe verläuft und alsdann die Flüſſigkeit frei in die Leibeshöhle aus⸗ 
ſtrömen läßt. Hier verbreitet ſie ſich in regelmäßigen Strömen, alle Teile durchtränkend, 
und kehrt ſchließlich in vier Hauptbahnen zum Herzen zurück, deſſen ſeitliche Spalten es 
zu neuem Umtriebe in ſich aufnehmen. Das Blut iſt meiſt farblos, auch gelblich und 

grünlich, nur ſelten rot gefärbt. Bei nackten Schmetterlingsraupen ſind die Blutbewegungen 
im Rückengefäße mit unbewaffnetem Auge ſehr wohl zu erkennen. 

Im Gegenſatze zu der Einfachheit der eben beſprochenen Werkzeuge verbreitet ſich durch 
den Körper, fein Inneres nach allen Seiten durchſetzend, ein ſtellenweiſe zu Blaſen erwei- 
tertes Röhrennetz (Tracheen), um den Sauerſtoff der Luft oder des Waſſers dem ſeiner 

bedürftigen Blute zuzuführen und die Atmungswerkzeuge herzuſtellen. Dieſe Röhren 
ſind in der Regel ſo angeordnet, daß von zwei durch Querbrücken verbundenen Haupt⸗ 
ſtämmen, einem an jeder Körperſeite, die Veräſtelungen netzartig allerwärts hingehen. 
Von den Hauptſtämmen führen kurze, dicke Aſte nach außen, um in den Luftlöchern 
(stigmata) mit der äußeren Umgebung in Verbindung zu treten. Die Luftlöcher, in 

ihrer Anzahl ſehr verſchieden, befinden ſich meiſt an den Seiten der Ringe, am Hinter⸗ 
leibe in der Regel in der Verbindungshaut zweier benachbarten, und treten ſtets paar- 
weiſe auf. Die Mündung jedes Luftloches iſt mit einem hier mehr, dort weniger von 
ſeiner Umgebung abgehobenen Chitinringe umgeben und kann nach Belieben geſchloſſen 
oder geöffnet werden. Die Luftröhren ſelbſt werden durch eine ſpiralförmige Verdickung 
ihrer chitinigen Innenfläche ſtets offen gehalten und erſcheinen infolge der darin befind— 
lichen Luft ſilberglänzend. Die blaſigen Erweiterungen, welche den beſten Fliegern am 
zahlreichſten zukommen und an die lufthaltigen Räume im Körper der Vögel erinnern, 
zeigen jene Verdickungen nicht, fallen deshalb zuſammen und müſſen durch Einpumpen von 
Luft prall gemacht werden. Iſt durch den Verſchluß der Luftlöcher die Luft in dem 
Körper abgeſchloſſen, ſo wird ſie durch die Körperbewegungen nach allen Richtungen in 

das Innere hineingepreßt und dies ſo lange fortgeſetzt, bis ſämtliche Röhren gefüllt ſind. 
Dieſem Zwecke dienen z. B. die allgemein bekannten Bewegungen des Maikäfers vor dem 
Auffliegen. Im Waſſer lebende Kerfe kommen zeitweiſe an die Oberfläche, um am Bauch⸗ 
filze oder anderen dazu eingerichteten Körperſtellen eine Luftſchicht mit in die Tiefe hinab⸗ 
zunehmen; andere beſitzen während ihres Larvenlebens gefiederte, faden- oder quaſten⸗ 
artige Anhängſel, welche die Stigmen erſetzen und durch ihre ſehr feinen Luftkanälchen den 
Wechſelverkehr mit der Außenwelt vermitteln. Man nennt ſie Tracheenkiemen und 
ein ſolches Syſtem von Atemröhren ein geſchloſſenes. Solche der Waſſeratmung dienende 
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Blutgefäße. Atmungswerkzeuge. [7 

Gebilde können an beiden Seiten des Körpers oder am Hinterende oder auch im Maſt— 

darme zur Ausbildung kommen. Die Verſtopfung der Luftlöcher hat für den Kerf einen 
ziemlich ſchnellen Tod, und zwar durch Erſtickung, zur Folge. 

Die Mehrzahl der Kerbtiere iſt ſtumm. Wenige bringen Töne hervor, die von alters 
her die Forſcher zu erklären, einzelne Dichter zu verherrlichen verſucht haben. Homer 
vergleicht die Rede ſeiner Helden in der „Iliade“ mit dem Geſange der Cikaden, und das 
Gezirpe der Grillen und Grashüpfer galt den Griechen für unentbehrlich zur Vollendung 
der ſommerlichen Reize. Annette von Droſte-Hülshoff ſingt in ihren „Heidebildern“: 

„Da krimmelt, wimmelt es im Heidegezweige: 

Die Grille dreht geſchwind das Beinchen um, 

Streicht an des Taues Kolophonium 
Und ſpielt ſo ſchäferlich die Liebesgeige. 

„Ein tüchtiger Hornift, der Käfer, ſchnurrt, 

Die Mücke ſchleift behend die Silberſchwingen, 

Daß heller der Triangel möge klingen; 

Diskant und auch Tenor die Fliege ſurrt; 

Und immer mehrend ihren werten Gurt, 

Die reiche Katze um des Leibes Mitten, 
Iſt als Baſſiſt die Biene eingeſchritten. 

Schwerfällig hockend in der Blüte, rummeln 

Die Kontraviolen die trägen Hummeln. 

So tauſendſtimmig ſtieg noch nie ein Chor 

Wie's muſiziert aus grünem Heid hervor.“ 

Es iſt wohl zu unterſcheiden zwiſchen Lauten, welche durch Reibung gewiſſer, mit 
Leiſten, Runzeln und ſonſtigen Unebenheiten verſehenen Körperteile gegeneinander hervor— 
gebracht werden, und zwiſchen Tönen, die von einem wirklichen Stimmwerkzeuge ausgehen, 
welches, wie bei den höheren Tieren, mit der Atmung in Verbindung ſteht. Auch ſind 
in gewiſſen Fällen die Töne als Außerungen einer inneren Stimmung aufzufaſſen. Eine 
Reihe von Käfern laſſen leiſe Knarrlaute vernehmen, beſonders wenn man ſie feſthält, 
die immer nur durch Reibung verſchiedener Teile ihres harten Körpers erzeugt werden. 
So bei vielen Bockkäfern durch Reibung des Vorderrückenhinterrandes an dem kurzen, ſich 
in ihn hineinſchiebenden Zapfen, welcher durch den Mittelbruſtring gebildet wird; bei den 

Totengräbern ſind es zwei ſchmale Mittelleiſten des fünften Hinterleibsringes, welche gegen 
quergeſtellte Leiſten unterſeits der Flügeldecken reiben. Bei den Roßkäfern entſteht das 

ſchnarrende Geräuſch durch Reiben der querriefigen Hinterkante der Hinterhüften gegen 
die ſcharfe Kante des dritten Bauchringes; bei dem roten „Lilienhähnchen“ durch die geleiſtete 
Seitenkante der Flügeldecken gegen die gekörnelte, entſprechende Stelle am Hinterleibe. In 
weitere Ferne erſchallen die Laute der Heuſchrecken; aber auch ſie kommen nur auf Reibung 
der Hinterbeine an den Flügeln oder dieſer aneinander hinaus und ſtehen in keinem Zuſammen— 
hange mit den Atmungswerkzeugen, wie wir ſpäter bei näherer Betrachtung dieſer Kerfe ſehen 
werden. Bei den fliegenden Bienen, Hummeln und deren Verwandten ſowie bei den 
brummenden und ſummenden Fliegen kommen nicht nur die raſchen Bewegungen der 
Flügel, ſondern auch blattförmige Anhänge am Ausgange einiger Luftröhren in Betracht, 
wie an den betreffenden Stellen näher erläutert werden ſoll, und die ſogenannten Sing— 
cikaden beſitzen außer einer ähnlichen Zungenpfeife auch noch einen beſonderen Reſonanz— 

apparat, der ihre Stimme weithin hörbar macht. 
Die Fortpflanzungswerkzeuge verteilen ſich als männliche und weibliche auf zwei 

Einzelweſen, und wenn man von „Inſektenzwittern“ ſpricht, ſo verſteht man darunter 
dann und wann vorkommende Mißbildungen, bei denen beiſpielsweiſe die linke Hälfte das 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 2 
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eine, die rechte das andere Geſchlecht in einem Leibe vereinigt, oder wo in beliebiger 
anderer Weiſe eine Vermiſchung geſchlechtlicher Kennzeichen ſtatt hat. Wenn es in manchen 
Fällen für ein ungeübtes Auge mit Schwierigkeiten verbunden iſt, äußerlich beide 
Geſchlechter einer und derſelben Art wegen ihrer beinahe vollkommenen Übereinſtimmung 
zu unterſcheiden, jo fehlt es anderſeits auch nicht an ſolchen, wo beide jo auffallend von- 
einander abweichen, daß es keinem Forſcher zur Laſt gelegt werden darf, wenn er das 
Weibchen unter dieſem, das Männchen unter jenem Namen beſchrieben und in die Wiſſen⸗ 
ſchaft eingeführt hat. So trägt z. B. in verſchiedenen Ordnungen das zuletzt genannte 
Geſchlecht Flügel, das andere nicht, der Körper des einen iſt weſentlich anders geformt 
oder gefärbt als der des anderen. Die Mannigfaltigkeit geht noch weiter. Bei den großen 
Fadenſchwimmkäfern (Dyticus) kommen Weibchen zweierlei Bildung vor, ſolche mit glatten, 
den männlichen gleichen Flügeldecken und zahlreicher ſolche, deren Flügeldecken bis über 
die Hälfte längsfurchig ſind. Der große amerikaniſche Tagfalter Papilio Memnon findet 
ſich gleichfalls im weiblichen Geſchlechte in zwei weſentlich verſchiedenen Formen, welche 
an derſelben Ortlichkeit fliegen und ohne Übergänge ſind; die einen Weibchen weichen von 

den Männchen durch Farbe und Zeichnung ab, die anderen durch einen lang ſpatelförmigen 
Schwanz an jedem Hinterflügel. Ein anderer in Nordamerika gemeiner Schwalbenſchwanz, 
Papilio Turnus, hat gelbe Grundfarbe in beiden Geſchlechtern in den Staaten New York 
und New England, dagegen iſt das Weibchen im Süden von Illinois ſchwarz gefärbt. 
Man hat dieſes Auftreten einer Art in Doppelform als Dimorphismus bezeichnet und 
ſogar Trimorphismus bei dem Weibchen einer dritten Falterart (Papilio Ormenus) 
beobachtet. Ähnlichen Verhältniſſen begegnen wir bei den in Staaten lebenden Inſekten, 
wo die Weibchen mindeſtens in zwei Formen auftreten, deren eine durch Verkümmerung 
der Geſchlechtsteile und andere dadurch bedingte Merkmale vor den eee Müttern 
gekennzeichnet iſt. 

Die Fortpflanzungsorgane, von denen wir reden wollten, nehmen zumeiſt die hinterſten 
Ringe des Hinterleibes ein und beſtehen bei dem Männchen aus einem Drüſenpaare zur 
Entwickelung der Samenkörperchen, alſo aus den Hoden, deren Ausführungskanäle, „Samen⸗ 
leiter“ genannt, und einem unpaaren Endſtücke, welches ſich in das vorjtülpbare Begattungs⸗ 
organ, die Rute (penis), fortſetzt. Die weiblichen Teile werden von zwei vorherrſchend 
traubenförmigen Eierſtöcken, deren Ausführungsgängen, „Eileiter“, und einen fie vereinenden 
als Scheide bezeichneten Kanal zuſammengeſetzt, welch letzteren eine Begattungstaſche zur 
Aufnahme des männlichen Gliedes bei der Begattung, eine Samentaſche, zur Aufnahme 
und Aufbewahrung des Samens ſowie Kittdrüſen anhängen können. Erſt bei dem Vor⸗ 
beigleiten an der Samentaſche werden die Eier befruchtet, ein Vorgang, welcher in der 

Regel zur Entwickelung eines neuen Lebensweſens notwendig iſt. 
Es kommen jedoch Ausnahmen vor, wo unbefruchtete Eier ebenſo entwickelungsfähig 

ſind, und in dem einen Falle nur Weibchen, im anderen Falle nur Männchen, im dritten 
Falle beide Geſchlechter liefern. Regelmäßig iſt dies der Fall bei Psyche und Solenobia 
unter den Schmetterlingen, bei Blatt- und Schildläuſen, bei Bienen, Weſpen, Gallweſpen 
und Blattweſpen, von denen man teilweiſe bisher überhaupt keine Männchen kennen ge⸗ 
lernt hat. Von Siebold hat dieſe Fähigkeit gewiſſer Inſektenweibchen, ſich ohne Be⸗ 
fruchtung fortzupflanzen, unter dem Namen der Parthenogeneſis (Jungfernzeugung) 
in die Wiſſenſchaft eingeführt und damit eine neue Lehre begründet, welche frühere als 
unumſtößlich angeſehene Anſichten über den Haufen geworfen hat. Außer den angeführten 
Fällen, in welchen die Parthenogeneſis die Regel bildet, iſt dieſelbe ausnahmsweiſe 
vorgekommen bei einer Reihe von Schmetterlingsweibchen, wie bei dem Pappelſchwärmer 



Fortpflanzung. Ei. 19 

(Smerinthus populi), dem Braunen Bär (Euprepia caja), dem Kiefernſpinner 
(Gastropacha pini), dem Maulbeerſpinner (Bombyx mori), der Saturnia Polyphe- 
mus, bei Sphinx ligustri, Smerinthus ocellatus, Euprepia villica, Gastropacha quer- 
cifolia, potatoria, quercus, Liparis dispar, ochropoda, Orgyia pudibunda, Psyche 

apiformis. Einen und den anderen dieſer Schmetterlinge werden wir ſpäter noch näher 
kennen lernen. Beinahe noch auffallender und mit den bisherigen Anſchauungen nicht 
minder im Widerſpruch war die zuerſt von Nik. Wagner in Kaſan gemachte Entdeckung, 

welche bald durch Fr. Meinert und Pagenſtecher Beſtätigung fand, daß gewiſſe Mücken 
(Meinert nannte die von ihm beobachtete Miastor metroloas) bereits im Larven— 
zuſtande aus Eiern neue Larven erzeugen, daß mithin ein jugendlicher Organismus, 
der ſeiner ganzen Einrichtung nach gar nicht befruchtet werden kann, zur Fortpflanzung 
gelangt. In der Folge lernte man auch eine Mücken puppe (Chironomus) kennen, die 
ebenfalls fortpflanzungsfähig iſt. Man nennt dieſen Vorgang mit Karl Ernſt von Baer 
„Pädogeneſis“, d. h. Zeugung im Kindesalter, und hat darin nur eine andere Form der 
jungfräulichen Zeugung zu erkennen. Dieſe gewinnt dann ein beſonderes Intereſſe, wenn 
ſie in mehr oder weniger regelmäßigem Wechſel mit der gewöhnlichen Fortpflanzungs— 
weiſe bei einer und derſelben Inſektenart vorkommt. Man bezeichnet einen ſolchen Cyklus, 
innerhalb welches eine aus Männchen und Weibchen beſtehende Generation mit einer oder 
mehreren aufeinander folgenden ſich parthenogenetiſch fortpflanzenden Generationen ab— 
wechſelt, als Heterogonie und begegnet derſelben in verſchiedener Form bei Gallweſpen, 

Blatt⸗ und Wurzelläuſen, bei deren Beſprechung wir ihr näher zu treten haben werden. 
Weſentlich andere Anſichten über die geſchlechtlichen Verhältniſſe und die Erzeugung 

der Inſekten waren unter den Alten verbreitet. So erzählt Claudius Aelianus, welcher 
um das Jahr 220 n. Chr. lebte und ein Werk „Über die Thiere“ geſchrieben hat, in dem— 
ſelben (X 15): „Die Käfer (zdrvdaoos) find ſämtlich männlichen Geſchlechts. Sie bilden 
aus Miſt Kugeln, rollen ſie fort, bebrüten ſie 28 Tage, und nach deren Ablauf kriechen 
die Jungen aus. Die ägyptiſchen Soldaten tragen Ringe, auf denen ein Käfer ein— 
gegraben iſt, wodurch der Geſetzgeber andeutet, daß jeder, der für das Vaterland ſtreitet, 

männlichen Mutes ſein muß, da der Käfer keine weibliche Natur hat.“ Für viele Inſekten 
galt von Ariſtoteles an bis zum Mittelalter die Urzeugung oder elternloſe Erzeugung, 
d. h. die Bildung aus faulenden Subſtanzen oder Pflanzenſäften, als die einzige Art ihrer 
Entſtehung, bis dem Italiener Redi der einfache Nachweis gelang, daß am Fleiſche dann 
keine Fliegenmaden („Fleiſchwürmer“) ſich zeigen, wenn nicht vorher eine Fliegenmutter 
ihre Hand oder vielmehr ihren Hinterleib dabei im Spiele gehabt hatte. 

Denn nur aus dem Eie entſteht ein Inſekt. Das Ei iſt auch hier eine einzige Zelle, 
die allerdings für die ihr obliegende Aufgabe eine Menge von Nahrungsſtoffen, „Dotter— 
elemente“, in ſich aufgenommen und dadurch eine bedeutende Größe erlangt hat; ſie beſitzt 
als Kern das Keimbläschen und als Umhüllung eine feine Dotterhaut, die nach außen 
hin noch von einer feſten Schale, dem Chorion, umgeben iſt. Die letztere hat ihren Urſprung, 
wie die Eizelle ſelbſt, im Eiſtocke genommen und iſt von einer oder mehreren feinen Offnungen, 
„Mikropyle“, durchſetzt, damit die befruchtenden Samenkörperchen eindringen können. Das 
fertige Ei iſt mannigfach geſtaltet: die Kugel, Halbkugel, der Kegel, die Walze mit ab— 
gerundeten Endflächen, flachgedrückte, beiderſeits in Spitzen ausgezogene Formen, wie ſie 
bei den Samen vieler Pflanzen vorkommen, und zahlreiche andere Geſtalten finden ſich 
vertreten. Die Oberfläche iſt bei dieſen glatt, bei anderen kantig, hier nach einer, dort 
nach verſchiedenen Richtungen hin gerippt. Hier markiert ſich eine Stelle als ſolche, wo 
ſich beim Ausſchlüpfen des Jungen ein Deckelchen abhebt, dort nicht, weil die Schale 
unregelmäßig zerreißt. Glanz, Farbe, welche ſich je nach der fortſchreitenden Entwickelung 
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im Inneren ändern, ſchützende Umkleidung bedingen weitere Unterſchiede. Je nach der 
Lebensweiſe der Inſekten muß natürlich der Ort, an welchem, und die Art, wie die Eier 

von den Weibchen abgeſetzt werden, anders ausfallen. Zuweilen werden die Eier reihen: 
weiſe in eine Kapſel eingebettet, wie bei der Küchenſchabe. 

Meiſt werden die Eier nach der Befruchtung im Inneren des mütterlichen Körpers 
abgelegt, durchlaufen mithin ihre Entwickelung außerhalb desſelben; es fehlt aber auch nicht 
an Fällen, wo ſie ſo lange unter dem Schutze des erſteren gedeihen, daß lebendige Larven 
geboren werden. Das iſt der Fall bei einigen Käfern aus der Familie der Staphylinen und 
Chryſomelen ſowie bei den durch Parthenogeneſe ſich entwickelnden Blattläuſen. Scott fing 
in Auſtralien eine Motte, welche er Tinea vivipara nannte, weil aus ihrem Hinterleibe bei 

dem zufälligen Drucke zwiſchen ſeinen Fingerſpitzen Räupchen hervorbrachen, und daß unſere 
gemeine Fleiſchfliege Maden ſtatt der Eier gebärt, iſt eine ſchon längſt bekannte Thatſache, 
die auch für einige andere Fliegen gilt. Die Lausfliegen ernähren ihre Larven im Körper 
ſo lange mit Hilfe beſonderer Drüſenabſonderungen, daß ſie faſt unmittelbar nach der Geburt 
zur Puppe reif ſind. 

Wenn auch die Brutpflege, wie man den Inbegriff aller Maßregeln nennt, welche 
das Weibchen in Fürſorge für ſeine Nachkommen trifft, ſich bei den Inſekten weſentlich 
anders äußert als bei den höheren Tieren, beſonders den Vögeln, ſo iſt ſie doch nicht 

minder bewundernswert. Während der Vogel ſeine Eier ſelbſt ausbrütet und die Jungen 
aufzieht, überläßt das Inſekt das erſte Geſchäft der Sonnenwärme und genießt in den 
weitaus meiſten Fällen nicht einmal das Glück, ſeine Nachkommen nur zu ſehen, geſchweige 
ihnen beim Heranwachſen Liebe und Zucht angedeihen laſſen zu können. Die ganze Sorg— 
falt beſchränkt ſich hier mithin auf das Unterbringen der Eier und fällt ausſchließlich der 
Mutter anheim. Der einer jeden Art angeborene Trieb, den man mit dem nichts er— 
klärenden Worte Inſtinkt zu belegen pflegt, läßt das Weibchen die Pflanze auffinden, von 
welcher das aus dem Eie geſchlüpfte Junge ſeine Nahrung empfängt; ſie iſt bei vielen, 
den ſogenannten Monophagen, eine ſehr beſtimmte, bei den Polyphagen (Vielerleifreſſen— 
den) eine beliebige oder zwiſchen verwandten Pflanzenarten ſchwankende. Hier werden die 
Eier immer nur in die Nähe der Wurzel, da an den Stamm, dort an Knoſpen, Blätter, 
Früchte gelegt, äußerlich mit Hilfe eines beim Legen vordringenden Kittes aufgeklebt oder 
dem Inneren einverleibt Andere leben nur von faulenden pflanzlichen oder tieriſchen 

Stoffen und wiſſen ſolche als Brutſtätten aufzufinden. Viele Mücken, Fliegen, Libellen 
und Verwandte, im vollkommenen Zuſtande recht eigentliche Luftbewohner, halten ſich in 
ihrer Jugend im Waſſer auf, darum laſſen die Weibchen ihre Eier entweder in dasſelbe 
fallen oder befeſtigen ſie an Waſſerpflanzen. Solche, die in den Leibern anderer Inſekten, 
ſelbſt warmblütiger Tiere, ihre Jugend verbrachten, wiſſen nachher die betreffenden Wohn: 

tiere ausfindig zu machen, um in ihnen ihre Art fortzupflanzen, ſei es, daß ſie ſich un⸗ 
mittelbar auf dieſelben ſetzen, ſei es, daß fie dieſelben tief im Holze und anderwärts auf: 
ſuchen und mit ihrem langen Legbohrer anſtechen. Überall hier handelt es ſich um Auf— 
finden des richtigen Ortes, zweckmäßige Befeſtigung, Einhüllung der Eier, wenn es nötig, 

um fie vor der Winterkälte oder anderen feindlichen Einflüſſen zu ſchützen. Obſchon nach— 
her öfters Nahrung und Aufenthaltsort des Weibchens weſentlich verſchieden ſind von 
denen ſeiner erſten Lebensperioden, ſo findet es doch in der Fürſorge für ſeine Nach— 

kommen das Richtige wieder auf, als ob ihm Erinnerungen an die vergangenen Zeiten ge— 
blieben wären. Doch — wie der Menſch irren kann, warum ſollte es nicht auch bei einem 
ſo tief unter demſelben ſtehenden Weſen möglich werden? Ich habe ſchon manchmal die Eier 
des Kiefernſchwärmers, deſſen Raupe Kiefernadeln frißt, an Eichſtämmen gefunden, die aller— 
dings in der Nachbarſchaft jener ſtanden, und von ausländiſchen Fliegen, die ihre Eier 
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an verweſende Gegenſtände legen, erzählt man, daß ſie ſich durch den Geruch der Aas— 
pflanzen (Stapelia) irre leiten ließen und dieſelben zu unrichtigen Brutſtätten benutzten. 
Bei weitem geſteigerte Anſprüche macht die Brutpflege an diejenigen Inſekten, welche im 
Sande, in alten Lehmwänden, faulem Holze, Röhren oder einfachen Höhlungen anlegen, 
allerlei andere Inſekten einfangen, dort eintragen oder Honig und Blütenſtaub ſammeln, 

ein Ei daran legen und nun den Bau verſchließen, das weitere der Zukunft, ſich ſelbſt 

dem Loſe alles Sterblichen überlaſſend. Auf der höchſten Stufe ſtehen in dieſer Hinſicht 
die Honigbienen, Ameiſen und noch einige andere, in förmlichen Staaten beiſammen lebende 
Inſekten; davon jedoch ſpäter ausführlicher. 

Solange das junge Tier von der Eihaut eingeſchloſſen iſt, heißt es Embryo. Die 
erſten Schritte zur Ausbildung eines ſolchen beſtehen darin, daß aus der einheitlichen Eizelle 
eine Menge von kleineren Zellen, gleichſam das Baumaterial, geliefert wird, eine Teilung, 
die man Furchung zu nennen pflegt. Die Vorgänge, welche alsdann die zahlreichen Embryo: 
nalzellen zu blattartigen Schichten, ſogenannten Keimblättern, ſich anordnen laſſen und 
aus dieſen und dem übriggebliebenen Dotter, unter dem Schutze mehrerer „Embryonal— 
hüllen“, ſchließlich ein lebensfähiges Geſchöpf zur Ausbildung bringen, ſind zu verwickelt, 
um hier allgemein verſtändlich gemacht werden zu können. Daß ſich auch beim Inſekt 

zuerſt die Bauchſeite anlegt und die Rückenſeite erſt zuletzt zur Ausbildung gelangt, muß 
nach dem für die geſamten Gliederfüßer Geſagten ſelbſtverſtändlich erſcheinen. 

Mit dem Augenblicke, wo das junge Tier die Eiſchale verläßt, d. h. geboren wird, 
hört es auf, Embryo zu ſein und wird zur Larve; denn es hat in den meiſten Fällen 
nicht die mindeſte Ahnlichkeit mit dem vollkommen entwickelten Inſekt, vermummt vielmehr 
deſſen wahre Geſtalt, kriecht wie ein Wurm an oder in der Erde umher und ſtillt ſeinen ſtets 
regen Hunger mit Blättern, Tieren oder der Verweſung anheimgefallenen Stoffen, während 
dieſes in ganz anderer Geſtalt auf leichten Schwingen durch die Lüfte ſchwebt und Honigſeim 

oder Morgentau zur Nahrung wählt. Zwiſchen beiden liegt die Puppenruhe als Übergangs— 
zuſtand. Erſt dann alſo, wenn die verſchiedenen Verhüllungen abgelegt ſind, erſcheint die 
Imago, das wahre vollendete Bild deſſen, was jene noch verbargen. Mit anderen Worten: 
das Inſekt beſteht eine vollkommene Verwandlung (Metamorphoſe). Doch gilt dies 
nicht von allen. Bei anderen, die jedoch in der Minderheit bleiben, gleicht die Larve in 
der Hauptſache ihren Eltern, nur fehlen ihr die Flügel, einige Fühler- und Fußglieder oder 
ſonſtige, leicht zu überſehende Eigentümlichkeiten; ſolche beſtehen nur eine unvollkommene 
Verwandlung. Wenn bei denſelben das Geſchlechtstier die Flügel ganz entbehrt, ſo fallen 
die Merkmale der Verwandlung ganz hinweg. 

Die Verwandlung der Inſekten iſt den Forſchern früherer Jahrhunderte nicht verborgen 

geblieben und hat von jeher zu Vergleichen mit dem leiblichen und ſeeliſchen Leben des 
Menſchen aufgefordert. Swammerdam, welcher tiefe Blicke in die Geheimniſſe der Natur 
gethan hat, aber alles im Lichte der ſeiner Zeit eignen religiöſen Sentimentalität ſieht, 
läßt ſich an einer Stelle, wo er von der Metamorphoſe handelt, zu etwa folgenden Außerungen 
hinreißen: „Dieſer Vorgang geſchieht bei dem Schmetterlinge auf eine ſo wunderbare Weiſe, 
daß wir die Auferſtehung vor unſeren Augen abgebildet ſehen, daß wir ſie mit den Händen 
greifen können. Sehen wir die Raupe, welche auf der Erde kriecht, ſich von Futter ſchlechter 
Art nährt, und nachdem ſie wochen-, monatelang unter dieſer niedrigen Geſtalt ihr beſtimmtes 
Werk vollbracht hat, zuletzt in den Zwiſchenzuſtand eines ſcheinbaren Todes übergehen. 
In eine Art von Leichentuch gehüllt, in einen Sarg verſchloſſen und gewöhnlich unter der 
Erde vergraben, liegt ſie da. Von der Wärme der Sonnenſtrahlen gerufen, brechen ſie 
aus ihren Gräbern hervor, die Erde, Luft und Waſſer als Gefangene feſthielten, werfen 
ihre Bedeckung ab, und mit neuem hochzeitlichen Schmucke angethan, treten fie den Genuß 
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eines erhabenen Zuſtandes ihres Lebens an, eines Zuſtandes, in welchem alle ihre Fähig⸗ 
keiten entwickelt werden und ſie zur Vollendung ihrer Natur gelangen, wo ſie, nicht mehr 
an die Erde gebunden, die Gefilde der Luft durchſtreifen, den Nektar ſaugen aus Blumen⸗ 
kelchen und Liebe ihre beſeligende Herrſchaft über ſie auszuüben beginnt. Wenn wir dies 
alles mit anſehen, ſollten wir darin nicht ein lebhaftes Bild von dem dreifachen Zuſtande er⸗ 
blicken, in welchem ſich der Menſch nach und nach befindet, und beſonders von jenem glücklichen 
Tage, wo auf den Ruf der großen Sonne der Gerechtigkeit alle die, welche in den Gräbern 
ruhen, hervortreten, wo das Meer ſeine Toten wiedergeben und der Tod von dem Leben ver: 
nichtet wird, wo die Scharen der Glücklichen leben und lieben werden in alle Ewigkeit?“ 

Der vergoldete Schmetterling auf den Grabkreuzen unſerer Verſtorbenen ſoll, wie es 
ſich jeder am liebſten deuten mag, ein Sinnbild ſein: für die Auferſtehung, bei einem ähn⸗ 
lichen Gedankengange eines Swammerdam, oder für die Unſterblichkeit der Seele, die 
dem hinfälligen Körper entwichen iſt, wie der dem himmliſchen Lichte entgegenſchwebende 
Schmetterling ſeiner auf der Erde zurückbleibenden Puppenhülle. 

Wißt ihr nicht, daß wir Würmer ſind, 

Geboren, um den engelähnlichen Schmetterling zu bilden? 

Die Entwickelung der Inſekten, mag ſie nun, wie bei der unvollkommenen Verwandlung, 
in ſtetigem Fortgange oder, wie bei der vollkommenen, ſcheinbar ſprungweiſe ſich vollen— 

den, iſt in der That eine allmähliche, von mehrmaligen Häutungen der Larve begleitete. 
Die Häutungen erfolgen nach beſtimmten Zeitabſchnitten, für die einen früher, für andere 
ſpäter, wiederholen ſich öfters oder ſeltener, jedoch meiſt nicht häufiger als ſechsmal, und 
tragen den Charakter einer Krankheit an ſich. Die Larven ſitzen regungslos da, nehmen 
keine Nahrung zu ſich und ſind in dieſer Zeit außerordentlich empfänglich für äußere Einflüſſe, 
beſonders die ungünſtigen der Witterung, bis endlich im Nacken die alte Körperhaut zerreißt 
und ſich unter krampfhaften Windungen das neu bekleidete Weſen, bisweilen mit anderer 
Färbung, anderem Schmucke angethan, daraus hervorarbeitet. Die Umwandlung geſchieht 
aber nicht bloß äußerlich, das ganze innere Weſen nimmt teil an der Verjüngung, die Luft⸗ 
röhren, der Nahrungskanal ſtoßen ihre chitinigen Auskleidungen ab und erleiden allmäh⸗ 
lich ſogar weſentliche Veränderungen; denn die im Waſſer lebenden Larven verlieren bei 
der letzten Häutung ihre Kiemen, die bekanntlich kein vollkommenes Inſekt beſitzt. Bei den 
freilebenden Larven finden die Häutungen ausnahmslos ſtatt, aber nicht immer bei ſolchen, 
welche, abgeſchloſſen von der äußeren Umgebung und deren Einflüſſen entzogen, in anderen 
Tieren leben. Es ſcheint, abgeſehen von dem beſtimmten Bildungsgeſetze, dem die einzelne 
Art unterworfen, daß das Abwerfen der Haut nur da nötig wird, wo fie der Witterungs: 
einflüſſe wegen einen Schutz zu bilden hat, der zu feſt iſt, um bei der Vergrößerung der 
Körpermaſſe weiter nachgeben zu können. In den letztgenannten Fällen bedarf die Larve 
dieſes Schutzes nicht, ihre Oberhaut bleibt weicher und elaſtiſch genug, um beim fortſchreiten⸗ 
den Wachstum immer noch weit genug zu ſein. Der Stand der Larven iſt für die Inſekten 
die einzige Zeit ihres Wachstums, daher die unerhörte Gefräßigkeit und der vorherrſchend 
entwickelte Verdauungskanal. In 24 Stunden kann beiſpielsweiſe eine Schmetterlingsraupe 
mehr als das Doppelte ihres eignen Gewichtes an Pflanzennahrung zu ſich nehmen und 
dadurch ein Zehntel ihrem früheren Gewichte hinzufügen, welches ſich in 30 Tagen auf 
das 9500fache ſteigert, wenn man es mit dem vergleicht, was fie im Augenblicke ihrer Geburt 
hatte. Welche Verheerungen die von Pflanzenſtoffen lebenden Larven in unſeren Gärten und 
Wäldern, auf Feldern und Wieſen anrichten können, wiſſen diejenigen am beſten zu be⸗ 
urteilen, welche den Schaden zu tragen hatten. 

Die Larven der Inſekten mit vollkommener Verwandlung haben vorherrſchend eine 
geſtreckte, durch gleichmäßige Ringelung geſchloſſene Geſtalt, ſind darum aber keine „Würmer“, 
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wie ſie der Laie mit beſonderer Vorliebe nennt, denn vom „Kornwurm, Drahtwurm, Wurm 
in Haſelnüſſen oder Apfeln“, von „wurmſtichigem“ Obſte iſt vielfach die Rede. Trotz der 
Wurmähnlichkeit vieler weichen ſie bei näherer Betrachtung weſentlich von den Würmern ab. 
Zunächſt gibt es Larven mit Beinen und Larven ohne Beine. Die erſteren zeigen dann 
regelmäßig an den drei erſten, auf den hornigen Kopf folgenden Körperringen, dem künf— 
tigen Bruſtkaſten, drei Paar gegliederter, in eine oder zwei Klauen auslaufende Beine, 
denen man ihrer ſehr beſtimmten Stellung wegen den Namen der Bruſtfüße beigelegt hat. 
Fehlen ſie, ſo muß die Larve für fußlos erklärt werden, ſelbſt dann, wenn warzige Hervor— 
ragungen die Stelle jener vertreten ſollten. Außer den Bruſtfüßen können an einigen oder 
nahezu allen Ringen auch noch Bauchfüße vorkommen, welche nie gegliedert ſind, ſondern 
als fleiſchige Ausſtülpungen der Haut erſcheinen. Da 11— 12 Ringe außer dem Kopfe den 

Larvenkörper aufbauen, ſo ſind 22 Beine die höchſte erreichbare Anzahl. Der hornige Kopf 
iſt auch in dem Falle mit beißenden Mundteilen ausgeſtattet, wo das Geſchlechtstier zu 
einem Sauger wird. Sehr viele Larven beſitzen in ihrem Inneren zwei Spinndrüſen, in 
welchen ſich ein zäher Stoff entwickelt, welcher ſich in Faden ziehen läßt und an der Luft 
erhärtet; zwei mikroſkopiſche Offnungen in der Unterlippe geſtatten dieſem Stoffe einen 
Ausweg, und die Geſamtheit dieſer Einrichtungen bezeichnet das Spinnvermögen der 
Larven. Es wird beſonders im Jugendalter oder auch ſpäter als Schutzmittel, in Zeiten 
der Not zum Entfliehen, vorherrſchend aber beim Übergange aus dem Larvenſtande zu dem 
der Puppe als Schutz für dieſe letztere verwendet, indem viele Larven ein Geſpinſt (Kokon) 
anfertigen, in welchem die Verpuppung vor ſich geht. Bekanntlich liefert uns der Spinn— 
ſtoff gewiſſer bevorzugter Larven die koſtbare Seide. 

Die fußloſen Larven heißen Maden und haben entweder einen hornigen Kopf, oder ihr 
vorderes Ende nimmt keine beſtimmte Form an, indem es ſich ſpitz vorſtrecken und weit zurück— 
ziehen kann, und läßt keine Spur von einem Kopfe mit beißenden Mundteilen erkennen. 
Man hat ſie daher kopfloſe Larven genannt, von denen bei den Zweiflüglern, wo ſie 
allein nur vorkommen, eingehender berichtet werden ſoll. 

Schon der bereits erwähnte Umſtand, daß ſaugende Inſekten als Larven ihre Nahrung 

zerbeißen, weiſt auf die Vielgeſtaltigkeit in der Lebensweiſe der einzelnen Arten hin und 
läßt auf weitere Unterſchiede der Larven hinſichtlich ihres Verhaltens zu der Außenwelt 
ſchließen. Die einen leben frei auf Pflanzen und zeichnen ſich nicht ſelten durch bunte 
Farben oder allerhand Bekleidungsſchmuck aus, oder ſie halten ſich unter Steinen, faulendem 
Laube oder in ſonſtigen Verſtecken auf, welche ſie zeitweilig, namentlich während der Nacht, 
verlaſſen; wieder andere kommen nie zum Vorſchein, indem ſie ihr Leben in der Erde, 

bohrend oder minierend in den verſchiedenſten Pflanzenteilen, in tieriſchen Körpern oder 
im Waſſer verbringen. Die lichtſcheuen Larven zeichnen ſich durch unbeſtimmte helle Färbung 
aus und pflegen nur an den mit Chitin bedeckten Stellen eine beſtimmtere, auch dunklere 
Farbe anzunehmen; unmittelbar nach jeder Häutung ſind ſie am bleichſten. 

Der Ruhezuſtand, welcher bei den Inſekten mit vollkommener Verwandlung am Ende 
des Larvenlebens eintritt, heißt bekanntlich Puppe (Nymphe). Man hat auch bei denen, 
die ſich nur unvollkommen verwandeln, von einer ſolchen geſprochen und darunter die Larve 
vor ihrer letzten Häutung verſtanden, die man ihr jedoch in den wenigſten Fällen anſieht, 
weshalb mir die Bezeichnungsweiſe mindeſtens bedenklich erſcheint. Unmittelbar nach der 
Häutung zur Puppe laſſen ſich an dieſer die Gliedmaßen: Fühler, Flügelſtumpfe, Beine, 
einzeln in glaſige Häutchen eingeſchloſſen, vom Rumpfe abheben, kleben aber nach kurzer 
Zeit feſt aneinander und bilden ein Ganzes, welches nicht nur in den Gliedmaßen, ſondern 
auch in den drei Hauptabſchnitten des Körpers und in der Gliederung des Hinterleibes 
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ein entſprechendes Bild von dem zukünftigen Kerf liefert. Dieſes Bild iſt nicht immer ein 
ſo deutliches, wie in der ſogenannten freien Puppe oder Mumienpuppe, ſondern die 
einzelnen Teile ſchließen ſich eng an den Körper an, ſtellen mit ihm eine gemeinſame Fläche 
dar und werden von einer harten Chitinhaut umſchloſſen, wie bei der bedeckten Puppe 
der Schmetterlinge, wo die mit allerlei Ecken und Vorſprüngen verſehenen noch den be— 
ſonderen Namen der Chryſaliden erhalten haben. Die Bedeckung kann den künftigen Kerf 
noch weiter verhüllen, indem die letzte Larvenhaut ſich von ihrem Inhalte etwas abhebt, 
allmählich erhärtet und in dieſer Weiſe einen Schutz für die aus jener entſtehende Mumien⸗ 
puppe bildet. Inſofern dieſe den Fliegen eigentümliche Verpuppungsweiſe bei den meiſten 
eine Tönnchenform nachahmt, hat man ſolche Puppen Tönnchenpuppen oder ſchlichtweg 
Tönnchen genannt. Dieſelben ſind nicht zu verwechſeln mit oft ſehr ähnlich erſcheinenden, 
aber weſentlich anders entſtandenen Puppen. Häufig webt, wie vorhin ſchon erwähnt, die 
Larve ein Gehäuſe, Geſpinſt (Kokon) um ſich, welches durch ſeine Dichtigkeit und 
pergamentartige Feſtigkeit im äußeren Anſehen die Entſtehungsweiſe vollkommen verwiſcht. 
Die meiſten Gehäuſe laſſen übrigens die Fäden der Weberei noch erkennen. Die freien 

Puppen ſind nie dem Sonnenlichte und dem Witterungswechſel unmittelbar preisgegeben, 
ſondern in der Erde, unter Laub, Rinde, im Inneren anderer Körper verborgen. Nur 

bedeckte oder von Gehäuſen umſchloſſene Puppen finden ſich im Freien, ſo daß man wohl 
annehmen darf, daß die Bedeckung, welcher Art ſie auch ſein mag, dem wehrloſen, der 
Ortsbewegung baren, einer Entwickelung zur Vervollkommnung entgegenharrenden Weſen 
zum Schutze diene. 

Natürlich erſcheint es, daß die Puppe ſich allemal da finden müſſe, wo die Larve ſich 
aufhielt, und doch trifft dieſe Annahme nicht immer zu. Ich wüßte keine in der Erde 
lebende Larve zu nennen, die zur Verpuppung aus derſelben herausginge, genug dagegen, 
die auf Blättern, in Früchten oder im Stengel, ja, in anderen Tieren hauſen und zur 
Verpuppung die Erde oder, wenn ſie bisher verborgen lebten, wenigſtens das Freie auf- 
ſuchen. Worin die Notwendigkeit dieſer Ortsveränderung liege, läßt ſich nicht immer an— 
geben; denn wenn man ſagen wollte, die bohrend lebenden Raupen müßten aus ihren 

Verſtecken vor der Verpuppung herausgehen, weil der Schmetterling, der keine beißenden 
Mundteile hat, ſich aus dem Schilfſtengel, dem Holz ꝛc. nicht hervorarbeiten könne, ſo 
könnte dieſe Annahme gerechtfertigt erſcheinen, iſt aber in Wirklichkeit nicht begründet. 
Gerade von dieſen bleiben vielleicht die meiſten auch als Puppe da, wo die Raupe gelebt 
hat, indem dieſe den natürlichen Trieb empfand, vor ihrer Verwandlung bis auf die 
äußerſte feine Pflanzenhaut oder auch bis in das Freie ein Flugloch zu nagen und es dann 
wieder mit feinem Geſpinſte zu verſchließen, welches der künftige Schmetterling ebenſo leicht 
wie jene ſtehen gelaſſene dünne Pflanzenhaut durchbricht. Übrigens ſind ſehr viele Puppen 
mit Dörnchen oder ſonſtigen dem Auge wenig bemerkbaren Einrichtungen verſehen, mit 
denen ſie an ihrer Umgebung haften, um dadurch dem ausſchlüpfenden Geſchlechtstiere einen 
gewiſſen Widerſtand entgegenzuſetzen und ſo die ermüdende Arbeit bedeutend zu erleichtern, 
Wenn gewiſſe Waſſerlarven das Waſſer zur Verpuppung verlaſſen, ſo hängt dies mit der 
jetzt eintretenden Veränderung ihrer Atmungswerkzeuge auf das engſte zuſammen. Die 
Tracheenkiemen verſchwinden äußerlich, und die Luftröhren im Inneren bleiben allein zurück. 
Es gibt aber auch Fälle, in denen wir bekennen müſſen: warum dies hier ſo, dort anders 
ſei, wiſſen wir nicht; die Natur hat es einmal ſo eingerichtet, vielleicht will ſie uns nur 

ihre unendliche Mannigfaltigkeit, ihre unbegrenzte Erfindungsgabe zur Anſchauung bringen. 
Wie die einjährige Pflanze in ihrem Leben nur einmal Stengel, Blätter, Blüten 

und Früchte treibt und mit der Reife der letzteren ihren Lebenszweck erfüllt hat, indem 
ſie im keimfähigen Samen das Fortbeſtehen ihrer Art ſicherte, ſo das Inſekt. Es hat ſeine 

* 
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Beſtimmung erfüllt, wenn es, durch den Ei-, Larven- und Puppenzuſtand hindurchgehend, 
ſeine Reife erlangt und ſich gepaart hat. Das Männchen ſtirbt ſehr bald nachher, das 

Weibchen dann erſt, wenn es ſich der befruchteten Eier entledigt hat, wozu es kürzerer, 
bei Zwiſchentreten des Winters längerer Zeit bedarf. Die Thatſache, daß eine Bienen— 
königin dieſes Geſchäft jahrelang betreiben kann, ſtößt die allgemeine Regel nicht um. So— 
mit muß das Leben des Inſektes als ein kurzes bezeichnet werden, wenn auch als kein 
gerade einjähriges, wie bei den Pflanzen, mit welchen es eben verglichen wurde. Manche 
Arten entwickeln ſich ſo ſchnell, daß in Jahresfriſt einige Bruten zu ſtande kommen, andere 

brauchen mehrere, bis etwa fünf Jahre zu einer einzigen. Wie im ſüdlichen Amerika die 
Agave erſt nach einer Reihe von Jahren aus ihrer Blattroſette einen haushohen Schaft 
treibt, der in wenigen Wochen ſich zu einem ſtattlichen, pyramidenförmigen Armleuchter 
entfaltet und in Tauſenden von Blütenbüſcheln prangt, die an den Spitzen der Aſte wie 

ebenſo viele Flämmchen leuchten, dann aber abſtirbt, alſo hier viele Jahre nötig ſind zu 
dem, was unſere Sommergewächſe in kaum einem Jahre erreichen: ſo ernährt Nordamerika, 
wie behauptet wird, einen Kerf, welcher ſich bei ſeiner Entwickelung auch mehr Zeit nimmt 
als alle anderen. Eine Cikade nämlich ſoll gerade 17 Jahre zu ihrer Entwickelung bedürfen 
und darum die Cicada septendecim genannt worden ſein. Das Weibchen legt 10 bis 

12 Eier in einen tiefen Schnitt, den es mit ſeiner meſſerartigen Legröhre in einen Zweig, 
wie beiſpielsweiſe in den vorjährigen Trieb eines Apfelbaumes, ausführt. Nach 52 bis 
60 Tagen kriechen die Lärvchen aus, laſſen ſich von oben herabfallen, um ſich ſofort nahe 
bei der Wurzel in die Erde einzugraben; mittlerweile ſtirbt der Zweig am Baume ab. 
Hier in der Erde leben ſie 17 Jahre vom Safte der Wurzeln; einen jo langen Zeitraum 

nimmt man darum an, weil die Cikaden nach dieſen Zeitabſchnitten in ungeheuern Maſſen 
erſcheinen. Dann endlich kriechen die puppenartigen Larven aus ihren unterirdiſchen Ver— 
ſtecken hervor, ſetzen ſich an dem erſten beſten, etwas über dem Boden erhabenen Gegen— 
ſtande feſt, berſten im Nacken, und das geflügelte Inſekt erfreut ſich ſeines oberirdiſchen 
Daſeins. Iſt es ein Männchen, ſo zirpt es, aber in anderer Weiſe, wie unſere Grillen, 
die Weibchen ſtellen ſich ein, und die Paarung erfolgt. Das Weibchen legt ſeine Eier, und 
in einem Zeitraume von etwa 36 Tagen iſt alles abgethan, die Tiere ſind wieder ver— 
ſchwunden. 

Es iſt nötig, bei dieſer Gelegenheit auf eine beſtimmte Ausdrucksweiſe aufmerkſam zu 
machen, die im weiteren Verlaufe manchmal gebraucht werden wird. Man ſpricht nämlich 
von einfacher Brut (Generation) eines Inſektes, wenn es in Jahresfriſt ſeine Ver— 
wandlungsſtufen nur einmal durchlebt, von zwei, drei Bruten, wenn dies in derſelben 
Zeit öfters geſchieht, und unterſcheidet, wenn es ſich um deren zwei handelt, zwiſchen 
Sommer: und Winterbrut. Die letztere umfaßt immer einen längeren Zeitraum, weil 
der Kerf auf irgend einer ſeiner Entwickelungsſtufen den Winter über ruht. Bei dieſer 
Bezeichnungsweiſe denkt man nicht an das bürgerliche Jahr, ſondern an einen Zeitraum 
von 12 Monaten, der für die verſchiedenen Arten einen verſchiedenen Anfang nimmt. Die 
Sommerbrut des großen Kohlweißlinges, um ein Beiſpiel anzuführen, beginnt mit dem 
April oder Mai, zu welcher Zeit die Eier gelegt werden. Von dieſen fliegen die Schmetter— 
linge ungefähr im Auguſt, mit welchem Monate die Sommerbrut zum Abſchluſſe gelangt. 

Mit den Eiern dieſer Schmetterlinge beginnt die zweite oder Winterbrut, die vor dem 
Winter bis zum Puppenſtande gelangt und mit dem Ausſchlüpfen des Falters im April 
zu Ende geht. Wenn man dagegen von der vierjährigen Brut des Maikäfers oder der 
ſiebzehnjährigen jener Cikade ſpricht, ſo legt man die Kalenderjahre zu Grunde. 

Im Verhältnis zu der ungeheuern Anzahl aller Inſekten iſt erſt von ſehr wenigen 
die Entwickelung während des freien Lebens zuverläſſig beobachtet; ſoweit aber unſere 
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Kenntniſſe reichen, dürften ſich ungefähr folgende Geſetze als maßgebend herausgeſtellt 
haben: 1) Das Larvenleben dauert länger als das Leben des geſchlechtsreifen Kerfes, es 
ſei denn, daß dieſer zu überwintern habe; eine fernere Ausnahme von dieſer Regel bilden 
die in Staaten lebenden Kerbtiere (Bienen, Ameiſen, Termiten). 2) Die bohrenden oder 
unterirdiſchen Larven brauchen längere Zeit zu ihrer Entwickelung als die frei auf 
Pflanzen ꝛc. oder über der Erde lebenden. 3) Die fußloſen, ganz beſonders aber die fuß⸗ 
und kopfloſen Larven gebrauchen am wenigſten Zeit zu ihrer Ausbildung. ) Je längere 
Zeit ein Inſekt zu ſeiner Entwickelung braucht, deſto kürzer iſt ihm im Verhältnis hierzu 
die Lebenszeit für den vollkommenen Zuſtand bemeſſen. So wenig dieſe und vielleicht noch 
andere Geſetze, die ſich aufſtellen ließen, ausnahmslos find, ebenſowenig werden die Zeit- 

räume immer innegehalten, welche eine Art zur Vollendung ihrer Verwandlungen zu ge— 
brauchen pflegt. Frauendorf hatte, um einige Beiſpiele anzuführen, Ende Juni 1836 

Raupen eines an Birken neſterweiſe lebenden, für manche Gegenden Deutſchlands gemeinen 
Spinners, der Gastropacha lanestris, und zwar zwei ſolche Neſter, eingetragen. Die 
Raupen hatten ſich Mitte Auguſt ſämtlich verſponnen. Den 18. September erſchien der 
erſte Schmetterling, den 14. Oktober ein zweiter, beides Männchen. Einige 20 Stücke 
beiderlei Geſchlechtes ſchlüpften im Frühjahre 1837 aus (dies wäre der regelrechte Zeit⸗ 
punkt), andere folgten im Herbſte nach, einzelne in den folgenden Jahren, das letzte 
am 4. März 1842. Der Puppenzuſtand hatte bei dieſem letzten Stücke alſo 5½ Jahre ge⸗ 
dauert, beim erſten dagegen nur ebenſo viele Wochen. Ahnliche Beobachtungen, wenn auch 
nicht mit ſo bedeutenden Zeitunterſchieden, hat man auch bei anderen Schmetterlingen, 
bloß nicht bei Tag- und Kleinfaltern, gemacht. In einem Falle, welchen F. Smith er⸗ 
wähnt, verpuppten ſich von 250 Larven einer gemeinen Mauerbiene (Osmia parietina) 
25 erſt im Sommer 1852, obſchon die Eier 1849 gelegt waren und für gewöhnlich ein 
Jahr zur Entwickelung hinreicht. Es darf nicht wundernehmen, daß man beſonders von 
Schmetterlingen dergleichen Beiſpiele kennt, weil gerade dieſe von jeher und von den ver: 
ſchiedenſten Liebhabern beobachtet und daher am vollſtändigſten in ihrer Entwickelungs⸗ 
geſchichte bekannt geworden ſind. 

Daß Wärme mit der gehörigen Feuchtigkeit und für die freſſenden Larven Überfluß an 
Nahrung die Entwickelung beſchleunigen, der Mangel an jenen Erforderniſſen dieſelbe auf- 
hält, hat die Erfahrung zur Genüge gelehrt, und dieſe Einflüſſe treten noch hinzu, um das 
Auffinden gewiſſer Geſetze ſchwieriger zu machen, als es an ſich ſchon iſt. Der kundige 

Schmetterlingszüchter weiß, daß er aus der Puppe, welche im Freien ungefähr erſt im 
Mai den Falter liefern würde, denſelben ſchon um die Weihnachtszeit in gleich ſchöner 
Farbenpracht entlocken kann, wenn er jene dem warmen Ofen recht nahe bringt und ſie 
öfter anfeuchtet. Im umgekehrten Falle hat er die Eier des Seidenſpinners in der Kälte 
zu überwintern, wenn er ſich nicht der Gefahr ausſetzen will, im Frühjahre die Raupen 
vor ihrem Futter, dem Laube des Maulbeerbaumes, zu haben. Die beiden angeführten 
Beiſpiele waren nicht aus dem unumſchränkten Walten der Natur ſelbſt entnommen, ſondern 
unterlagen teilweiſer Beeinfluſſung ſeitens des Menſchen. Aber auch ohne ſolche finden 
wir jene Behauptung beſtätigt. Der aufmerkſame Beobachter kann wahrnehmen, wie ein 
Inſekt durch ungünſtiges Wetter um etwa vier Wochen und noch länger im Erſcheinen 
zurückgehalten wird gegen andere, ſeiner Entwickelung günſtigere Jahre; es kann ihm nicht 
entgehen, wie ein und derſelbe Kerf, wenn er im Sommer ſeine Verwandlung beſtanden, 
dazu viel kürzere Zeit gebraucht, als wenn bei der nächſten der Winter dazwiſchen fällt. 
Am ſchlagendſten werden wir aber von dem Einfluſſe der Jahrestemperatur auf die Ent⸗ 
wickelung der Inſekten überzeugt, wenn wir uns nach einem umſehen, welches eine große 
Verbreitung auf der Erdoberfläche hat und in Gegenden von weſentlich verſchiedenen 
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Graden mittlerer Jahreswärme zugleich lebt. Der ſchon oben erwähnte Kohlweißling ift 
ein ſolches. Im mittleren und nördlichen Deutſchland fliegt er zum erſtenmal im günſtigſten 

Falle in der zweiten Hälfte des April und dann nochmals von Ende Juni bis in den 
September und überwintert unter allen Umſtänden als Puppe. Auf Sicilien, wo dieſer 
Proletarier auch vorkommt, fliegt er vom November bis Januar. Bei uns geht ſeine 
Raupe im Winter zu Grunde, während doch andere Arten nur als Raupen überwintern; 
auf Sicilien kann ſie die Kälte des gelinderen Winters ertragen. Man könnte nun glauben, 
daß in den heißen Ländern, wo die Temperaturunterſchiede weit geringer ſind als in den 
gemäßigten und kalten Gürteln, die Entwickelung der Inſekten in gleichmäßiger Weiſe vor 
ſich ginge und nur von der eigenartigen Natur der einzelnen bedingt wäre. Abgeſehen 
davon, daß, wie ſchon oben erwähnt wurde, auch das Futter für die Larve eine bedeutende 
Rolle, ja, die weſentlichſte während der Verwandlungszeit ſpielt, und in dieſer Hinſicht 
die Gleicherländer ſich das ganze Jahr hindurch nicht gleich bleiben, kommen auch hier 
ganz ähnliche Verhältniſſe vor wie bei uns. Moritz erzählt z. B. von einem geſellſchaftlich 
lebenden Spinner in Caracas, der ſich zwar im November einſpinne, aber nicht verpuppe, 
ſondern erſt mit Beginn der Regenzeit im Mai zur Entwickelung gelange; er erzählt weiter, 
wie ein anderer olivengrüner Spinner aus der weitverbreiteten Gattung Saturnia ſehr 
ungleichmäßig aus der Puppe käme. Einen Moment nach der Verpuppung erſchien ein 
Männchen im Oktober, dann ein Weibchen im Dezember, im Februar folgten mehrere 

Stücke beiderlei Geſchlechtes, und noch waren andere lebende Puppen übrig, als er Ende 
des genannten Monates ſeinen Brief nach Europa abſchickte. Wollen wir in ſolchen und 
ähnlichen Fällen (ein noch eigentümlicherer wurde ja oben ſchon erwähnt) einen Grund 
für ſo auffallende Unregelmäßigkeiten ſuchen, ſo wäre es kein anderer als der: die Natur 

will die Erhaltung der Art dadurch ſicherſtellen. Geht irgendwie das Tier bei ſeiner 

regelrechten Entwickelung zu Grunde, ſo bleiben andere übrig, die ſich dem Geſetze nicht 
gefügt haben. | 

Für die Länder mit einem Winter, den Froſt und Schnee kennzeichnen, verſchwindet 
zwar während desſelben alles Inſektenleben unſeren Augen; daß es aber nicht aufgehört 
habe, lehrt jedes darauf folgende Frühjahr von neuem. Die einen überwintern nur im 
Eizuſtande, andere nur als Larven, zu denen ſelbſtverſtändlich alle diejenigen gehören, welche 
zwei und mehr Jahre zu ihrer Entwickelung bedürfen, eine dritte Reihe überlebt die böſe 
Jahreszeit als Puppe, eine vierte als Geſchlechtstier. Nur in ſeltenen Fällen dürfte ein 
und dasſelbe Inſekt auf zwei verſchiedenen Entwickelungsſtufen den Winter überdauern. 

Wer übrigens einen Begriff davon haben will, wie viele von ihnen im vollkommenen Zu— 
ſtande einen Winterſchlaf halten, der gehe nur hin im Herbſte, wo die Erſtarrung noch 
nicht eingetreten iſt, und ſuche im Walde unter dem dürren Laube nach, das ſich ſeit Jahren 
angeſammelt hat, oder unter dem trockenen Geſtrüppe von Sträuchern, die an einer geſchützten 
Stelle wachſen, oder unter Steinen und ähnlichen Orten, welche dem ſcharfen Luftzuge nicht 
ausgeſetzt ſind, da wird er eine ungeahnte Mannigfaltigkeit von Käfern und Fliegen, Weſpen 
und Spinnen, Wanzen und anderem Geziefer finden, hier und da einen Nachtſchmetterling 
aus dem dürren Laube herausſpazieren ſehen, alle aber bemüht, ſich ſo ſchnell wie möglich 
ſeinen Blicken wieder zu entziehen. Manche bekannte Erſcheinungen ſind vielleicht darunter, 
die man in der beſſeren Jahreszeit anderwärts zu ſehen gewohnt iſt, aber auch viele, die der— 
gleichen Schlupfwinkel zu ihrem ſtehenden Aufenthaltsorte wählen und kaum je an das 
Tageslicht kommen. Ein Paar Maikäferflügel, eine halb verſchimmelte Horniſſe ohne Beine 
und ſonſtige Überreſte könnten glauben machen, daß man hier in einen großen Begräbnisplatz 
dieſer kleinen Weſen geraten ſei, und daß über Winter keins mit dem Leben davonkomme. 
Wohlan, gehe zum zweitenmal dorthin, wenn jener ſich verabſchieden will, wenn Froſt und 
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Schnee es geſtatten, einige Hände voll zerkrümelten Laubes in einem wohlverwahrten Säck⸗ 
lein beizuſtecken, und trage es heim. Schüttet man den Inhalt, nachdem er einige Stunden 
in der warmen Stube gelegen, in ein Drahtſieb aus, breitet dieſem einen Bogen hellen 
Papieres unter und fängt an zu rütteln und zu ſchütteln, ſo wird man zu ſeiner nicht 
geringen Verwunderung auf dem Papiere ein reges Leben wahrnehmen und eine Menge 
derſelben Tierchen wiedererkennen, die man im Herbſte draußen im Freien antraf, voraus⸗ 
geſetzt, daß man ein treues Gedächtnis für dergleichen Dinge hat. Beiläufig geſagt, iſt 
dieſes Verfahren eine bekannte und vortreffliche Methode für den Sammler, ſich mit einer 
Menge beſonders kleinerer Tiere zu bereichern, die er auf den ſommerlichen Sammel— 
gängen (Exkurſionen) überſieht oder abſichtlich unberückſichtigt läßt, weil er gerade andere 
Zwecke verfolgt. 

Im Waſſer und auf dem Lande, an Pflanzen und Tieren, auf dem Boden kriechend 
oder in der Luft fliegend, allüberall, wo überhaupt tieriſches Leben möglich, trifft man 
Inſekten an. Selbſt auf hoher See wurde ſchon von A. v. Chamiſſo im Stillen Ozean 
auf Seetang die von ihm Hylobates sericeus benannte Waſſerwanze aufgefunden. Nach 
ihm wurden mehrere, den Waſſerläufern nahe verwandte Arten und ein kleiner Käfer, 
Ochtebius marinus, als Meeresbewohner bekannt. Je weiter nach den Polen hin, deſto 

vereinzelter, deſto ärmer an Arten treten ſie auf; dem entſprechend nehmen ſie bis zu dem 
gänzlichen Verſchwinden ab, je höher man auf den Schneebergen vordringt, wie beiſpiels⸗ 
weiſe auf den Alpen der Schweiz bei 2812 m Meereshöhe, zahlreicher, mannigfaltiger 
und wunderbarer in Form und Farbenpracht werden ſie, je heißer der Himmelsſtrich iſt, 
in welchem ſie wohnen. 

Man kennt ungefähr 2000 vorweltliche Inſektenarten, welche bereits im Silur 
und Devon beginnen, in der Steinkohlenbildung bereits zahlreicher vertreten ſind, und 
veranſchlagt die Anzahl der noch lebenden Arten auf 1 Million. Auch angenommen, es 

ſeien dieſe Ergebniſſe der Wahrſcheinlichkeitsrechnung zu hoch gegriffen, ſo iſt immerhin 
das Inſektenheer ein ungeheuerliches und übertrifft alle übrigen Tiere um ein Bedeutendes. 
Es iſt daher auch unmöglich, in dem Folgenden die Vollſtändigkeit nur annähernd zu er— 
reichen, mit welcher in den vorausgehenden Bänden die höheren Tiere behandelt worden 
ſind. Bei der Auswahl der Arten wurden die heimatlichen aus vielerlei nahe liegenden 
Gründen beſonders in das Auge gefaßt und die fremdländiſchen nur inſoweit berückſichtigt, 

als ſie ergänzend zu einem allgemeinen Überblicke für nötig erachtet wurden. Weil aber 
ſelbſt die Heimat noch einen nicht zu bewältigenden Stoff bieten würde, ſo fiel die Auswahl 

auf ſolche Arten, die nach der einen oder anderen Seite hin ein allgemeines Intereſſe 
für ſich in Anſpruch nehmen dürften. Dieſelben ſind, um den Charakter des Ganzen zu 
wahren, in derjenigen Reihenfolge vorgeführt, welche im Syſtem zum Ausdrucke kommt. 

Die Einteilung der Inſekten in einzelne Ordnungen gründet ſich vor allem auf 
die Verſchiedenheiten in der Ausbildung der Mundwerkzeuge, des erſten Bruſtringes und 
der Flügel in Gemeinſchaft mit denjenigen in der freien Entwickelung. Solcher Ordnungen 

hat bereits Linné ſieben aufgeſtellt. Obgleich dieſelben neuerdings von manchen Forſchern 
um eine größere oder geringere Zahl vermehrt werden, können wir für unſere Zwecke im 
allgemeinen auf dem früheren Standpunkte beharren. Die ſieben Ordnungen ſind: Käfer, 
Hautflügler, Schmetterlinge, Zweiflügler, Netzflügler, Geradflügler und Schnabelkerfe. 

| 
4 



Erſte Ordnung. 

Die Rüfer (Coleoptera Eleutherata). 

Beißende Mundteile, eine freie Vorderbruſt, ein angewachſener Hinterleib und zu 

Decken erhärtete Vorderflügel, welche eine Naht bilden, ſind die äußerlichen Kennzeichen, 
eine vollkommene Verwandlung die Entwickelungsweiſe der Käfer. 

Der Kopf ſteht in den ſeltenſten Fällen frei vor dem Halsſchilde, ſondern iſt mehr 
oder weniger tief in dasſelbe eingelaſſen und daher in ſeiner Beweglichkeit verſchiedenartig 
beſchränkt. Auf ſeine Anheftungsweiſe und auf ſeine Geſtalt, von der die Verlängerung 
der vorderen Gegend zu einem Rüſſel als die auffälligſte erwähnt ſein mag, begründen 
ſich die mannigfachſten Unterſchiede. Hinſichtlich der beißenden Mundteile wurde auf 

S. 8 u. f. das Nötige geſagt, in Bezug auf die Käfer ſei hier nur noch bemerkt, daß ihre 
Kiefertaſter aus vier, die Lippentaſter aus drei Gliedern zuſammengeſetzt ſind, und daß 
an der Unterlippe das Kinn gegen die meiſt ungeteilte Zunge bedeutend überwiegt. Die 
Netzaugen ſind ganz oder ausgerandet, und zwar manchmal ſo tief, daß ſie jederſeits in 
eine obere und eine untere Gruppe von Augelchen zerfallen, dagegen kommen mit ſehr 
wenigen Ausnahmen Punktaugen gar nicht vor. Nirgends findet ſich eine ſo wechſelnde 
Verſchiedenheit der Fühler wie bei den Käfern. Am beſtändigſten zeigen ſie ſich in der 
Gliederzahl elf, obſchon Schwankungen zwiſchen 4 und 30 Gliedern nicht ausgeſchloſſen 
ſind; größere Unterſchiede kommen in der Länge vor, die größten jedoch in der Form, welche 
an Borſte, Faden, Keule, Säge, Kamm, Fächer und anderes erinnert oder auch ihrer 
Unregelmäßigkeit wegen keinen Vergleich zuläßt. Manche dieſer Formen ſind für gewiſſe 
Familien, wie Kammhörner, Blatthörner ꝛc., bei der Einteilung von Bedeutung geworden, 
wie wir ſpäter ſehen werden. 

Der freie Vorderbruſtring gelangt hier, wie bei allen anderen ihn beſitzenden Kerfen, 
gegen die übrigen zu der vollkommenſten Entwickelung und übt durch ſeine Form weſent— 
lichen Einfluß auf die Geſtalt des ganzen Käfers aus. Die beiden anderen Ringe treten 
dagegen zurück, nur bei ſolchen Käfern, deren Hinterbeine beim Schwimmen oder Springen 
zu beſonderen Kraftanſtrengungen verurteilt ſind, reicht der Hinterbruſtring an der Bauch— 
ſeite weit nach hinten und bedeckt teilweiſe die erſten Bauchſchuppen. 

Charakteriſtiſch für die Käfer werden ihre Flügeldecken inſofern, als dieſelben in der 
ſogenannten Naht geradlinig in der Mittellinie des Körpers zuſammenſtoßen, vielleicht, 
richtiger geſagt, ſich aneinander falzen. Bei anderen Kerfen, deren Vorderflügel zu Decken 
erhärtet ſind, greift die eine unbeſtimmt über die andere über und die Nahtbildung geht 

verloren, wie in den „klaffenden“ Flügeldecken bei Melos und einigen anderen Käferaus— 
nahmen gleichfalls beobachtet wird. Meiſt liegen die Flügeldecken dem Nücken nicht einfach 
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auf, ſondern ſie umfaſſen mit ihrem umgebogenen „Außenrande“ die Körperſeiten mehr 
oder weniger innig. Nur bei den geſtutzten Flügeldecken kommt ein Hinterrand zur 
Geltung ſowie ein Nahtwinkel und Außen winkel; in den meiſten Fällen ſpitzen ſich 
die Flügeldecken am Ende zuſammen oder jede einzeln ſo zu, daß ſie mit der Leibesſpitze 
zuſammen aufhören, oder daß ſie von letzterer den dann auch auf dem Rücken mit Chitin 
bedeckten äußerſten Teil als Steiß (pygidium) frei laſſen. Die Hinterflügel pflegen 
von wenigen kräftigen Adern durchzogen zu ſein und in der Mittelgegend des Vorder⸗ 
randes einen Chitinflecken, das Mal, zu tragen, an welchem ſie ſich umklappen, um durch 
weitere Längsfaltung unter die Decken verborgen werden zu können. Hinſichtlich dieſer 
Zuſammenfaltung hat man allerlei Unterſchiede beobachtet, dieſelben aber für die Syſtematik 
untauglich befunden. Dieſe dünnhäutigen Hinterflügel befähigen allein zum Fluge, und 
wo ſie fehlen oder verkümmern, was nicht ſelten vorkommt, geht daher auch das Flug— 
vermögen verloren, und die Verwachſung der Flügeldecken in der Naht iſt dann öfters 
eine weitere Folge dieſer Unregelmäßigkeit. 

Je nach Aufenthalt und Lebensweiſe der Käfer verwandeln ſich die vorherrſchend dem 
Gange und Laufe dienenden, mehr ſchlanken Beine in Schwimm-, Grab- oder Spring— 
beine. Erſtere ſind in allen ihren Teilen breitgedrückt, durch Borſtenwimpern noch weiter 

verbreitert, nur in wagerechter Richtung beweglich und ſitzen meiſt ausſchließlich am letzten 

Bruſtringe. Die Grabbeine zeichnen ſich durch ſchwache, bisweilen verkümmerte Füße, 
breite, am Außenrande gezähnte Schienen und kurze, dicke Schenkel aus, eine Bildung, 
welche in ihrer höchſten Entwickelung den Vorderbeinen zukommt. Das Springen wird 
nur durch die Hinterbeine bewirkt, wenn ſie aus ſtark verdickten Schenkeln und geraden, 
verhältnismäßig langen Schienen beſtehen. Auf die Anzahl der Fußglieder hat man bei 
der Einteilung wenigſtens früher großes Gewicht gelegt und diejenigen Käfer fünfzehige 
(Pentamera) genannt, welche an allen Füßen fünf Glieder tragen, vierzehige (Tetra- 
mera), deren nur vier oder wenigſtens ſcheinbar vier, wenn das eine ſehr kleine unter 
ſeinem Nachbargliede verſteckt liegt. Die Verſchiedenzeher (Heteromera) zeichnen ſich 
durch fünf Glieder an den vorderen, bei nur vier an den hinterſten Füßen aus, und die 

Dreizeher (Trimera) ſetzen wenigſtens die Hinterfüße aus nur drei Gliedern zuſammen. 
Die innige Verwachſung des Hinterleibes mit dem Bruſtkaſten geht ſo weit, daß der 

erſte Bauchring die Gelenkpfanne für die Hinterhüften bilden hilft, ihm folgen gewöhnlich 
noch ſechs Bauchringe nach, ihre Geſamtzahl kann jedoch auch bis vier herabſinken. Auf 
der Rückenſeite laſſen ſich meiſt acht Ringe unterſcheiden, welche weichhäutig ſind, ſoweit 

fie ſich unter dem Schutze der Flügeldecken befinden. Außer röhrenförmiger oder jtachel- 
artiger Verengerung an der Spitze des Hinterleibes, welche zur Ablage der Eier dient (Leg⸗ 
röhre), finden ſich bewegliche und paarige Anhängſel dort bei Käfern nicht, und in dieſem 
Umſtande liegt ein ſicheres Unterſcheidungsmittel zwiſchen einem Käfer und einem Gerad⸗ 
flügler, deſſen Flügeldecken ausnahmsweiſe in einer Naht zuſammenſtoßen (Ohrwurm). 

Form und gegenſeitiges Verhältnis der drei Hauptabſchnitte des Körpers ſind ſo 
mannigfach, daß ſich die Geſtalt der Käfer unmöglich auf eine gemeinſame Grundform 

zurückführen läßt, denn zwiſchen der langgeſtreckt ſchmalen Form finden ſich alle denkbaren 
Übergänge bis zur flachen Scheibe oder beinahe zu der Kugel. Hier treten die drei 
Hauptkörperteile in ihren Umriſſen ſcharf getrennt auf, dort ſchließen ſie ſich eng und feſt 

in ihren Grenzen aneinander. Buckel, Hörner, Spitzen, manchmal bis zu überwuchernder 
Größe entwickelt und die betreffenden Teile, Kopf oder Halsſchild, faſt zur Unkenntlich⸗ 
keit umgeſtaltend, bilden hier, Stacheln, Borſten, Flaumhaare oder Schuppen auf glattem 
oder rauhem Untergrunde dort eine drohende Bewehrung, einen prunkenden Schmuck, ein 
ſchlichtes Kleid. Die Farben ſind vorherrſchend trübe und eintönig, namentlich bei den 
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Kindern gemäßigter und kalter Erdſtriche, aber auch bunt, prachtvoll glänzend und in 
dieſer Hinſicht den edlen Steinen und Metallen im Anſehen nicht nachſtehend. 

Unſere Kenntnis von den Larven der Käfer iſt zur Zeit noch ſehr mangelhaft. 

Chapuis und Candeze führen 1853 deren 683 als bekannte auf, Rupertsberger in 
ſeiner Biologie der Käfer Europas 1880 deren 1251, zu welchen ich noch 53 Arten als 

Nachtrag hinzufügen kann. Dennoch bleibt die Anzahl von über 1300 immer noch ge— 
waltig zurück hinter der der Käfer ſelbſt, die man doch immer auf 80,000 ſchätzen darf. 
In ihrer äußeren Erſcheinung bieten die Larven auch nicht annähernd die Mannig— 
faltigkeit der entwickelten Käfer. Da die meiſten verborgen leben, gehen ihnen die vom 
Lichte bedingten bunten Farben ab und ein ſchmutziges oder gelbliches Weiß iſt vorherrſchend. 
Sie haben alle einen hornigen Kopf und außer dieſem zwölf (elf) Leibesglieder, keine 
Beine oder deren ſechs hornige an den drei Bruſtringen. Dieſelben beſtehen aus fünf 
Gliedern und endigen in eine, bei einigen Familien in zwei und in einzelnen Fällen in 
drei Krallen. Der Kopf, der ſich öfters etwas in den erſten Leibesring zurückziehen läßt, 
iſt geneigt, ſo daß ſich die Mundteile der Bruſt nähern, oder er ſteht gerade aus und 
zeigt in ſeinen Formen mancherlei Unterſchiede. Die einfachen Augen, wenn ſie nicht, 
wie häufig genug, ganz fehlen, ſtehen zu 1— 6 jederſeit des Kopfes. Faden- oder 
kegelförmige Fühler finden ſich bei vielen zwiſchen den Augen und der Wurzel der Kinn— 
backen. Sie beſtehen in der Regel aus vier, jedoch auch aus weniger Gliedern, deren 
drittes nicht ſelten mit einem ſeitlichen Anhängſel verſehen iſt. Die Freßwerkzeuge, bei 
denen, welche ihre Nahrung kauen, in der Mundöffnung angebracht, bei anderen, welche 
ſie ſaugend zu ſich nehmen, vor jener ſtehend und dieſelbe bedeckend, entſprechen denen 
der Käfer. Bei den Fleiſchfreſſern fehlt meiſt die Oberlippe und die verlängerte Stirn, 
oder ein davon abgeſondertes Kopfſchild übernimmt den Schluß der Mundöffnung von 
obenher. Obgleich einzelne Teile der Unterlippe fehlen können, ſo bildet ſie doch einen 
beſtändigeren Mundteil als ſelbſt der Unterkiefer. Die zwölf Leibesglieder ſind glatt und 
hart, weich und querrunzelig, entweder ſo ziemlich gleich unter ſich, oder die drei vorderſten 
zeichnen ſich, weil dereinſtiger Bruſtkaſten, irgendwie vor den übrigen aus; auch das letzte 

wird durch andere Form oder durch Anhängſel, die wie der ausſtülpbare After vieler 
beim Fortkriechen als „Nachſchieber“ dienen, charakteriſtiſch. An der Seite des erſten oder 
in deſſen nächſter Nähe und an den Seiten noch acht weiterer Ringe vom vierten ab liegen 
bei den zwölfringeligen Käferlarven die Luftlöcher; bei den nur elfgliederigen der Waſſer— 
käfer und einiger anderen (Donacia) zählt man jederſeits nur deren acht, indem ſich das 
neunte mit der Leibesſpitze vereinigt. 

Die Puppen gehören zu den Mumienpuppen und laſſen alle Teile des künftigen 

Käfers, Beine, Fühler, Flügel, jeden mit feinem Häutchen umſchloſſen und frei dem Körper 
anliegend, erkennen; ſie zeigen ſich bei Störungen ungemein beweglich, liegen frei in einem 
Lager, welches die Larve vor der Verwandlung durch Ausnagen ihres bisherigen Aufenthalts— 
ortes kunſtlos hergerichtet hat, ruhen in nur ſeltenen Fällen in einem zuſammengeleimten 
Gehäuſe oder hängen, wie viele Schmetterlingspuppen, mit ihrer Leibesſpitze an einem 
Blatte, wenn die Larve frei auf dieſem gelebt hatte. 

Je nach der Größe des Käfers bedarf er nach dem Ausſchlüpfen eine kürzere oder längere 
Zeit, um zu erhärten und ſich, beſonders ſeine Flügeldecken, vollkommen auszufärben, immer 
aber eine entſchieden längere Friſt als die meiſten übrigen Kerfe, wie dies in der reich— 
licheren Chitinbekleidung der Käfer ſeine Begründung findet. 

Obſchon gewiſſe Käfer äußerſt lebhaft im Sonnenſchein umherfliegen, andere die Nacht— 
zeit hierzu wählen und dann etwa nur dem Jäger auf dem Anſtande oder dem Gelehrten 
auf ſeinem Arbeitstiſche zu Geſicht kommen, wenn er in den Sommernächten bei offenen 
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Fenſtern ſtudiert und jene durch den Lichtſchein herbeilockt, ſo ſind doch die geflügelten 
Käfer mehr als die meiſten anderen Kerfe an den Boden oder die ihn bedeckenden Pflanzen 
gebunden, leben hier geräuſchlos und verſteckt, unbemerkt und nicht vorhanden für die 
Mehrzahl der Menſchen, die allenfalls dem neckiſch in der Luft ſich ſchaukelnden, bunten 
Schmetterlinge, der wilden Libelle mit ihren glitzernden Flügeln, dem lärmenden Gras- 
hüpfer, der brummenden Hummel und ſummenden Biene ihre Aufmerkſamkeit ſchenken. 
Den Bewohnern eines Flußthales bietet ſich dann und wann die beſte Gelegenheit dar, 
nicht nur Käfer in ungeahnten Maſſen bei einander zu ſehen, ſondern auch deren Ge- 
bundenſein an die Erdſcholle ſo recht zu erkennen. Zum erſtenmal im Jahre ſind es die 

oft mit dem Eisgange verbundenen Überſchwemmungen, das andere Mal ſolche im Hoc: 
ſommer, wenn anhaltende Gewitterregen die Flüſſe bis zum Übertreten angeſchwellt haben. 
Beide Überſchwemmungen liefern der Kerfwelt gegenüber ein höchſt intereſſantes Bild, und 
zwar jede ein anderes. 

Zu der Zeit des Eisganges liegen die Tauſende von Kerbtieren, unter denen die Käfer 

die überwiegende Mehrzahl liefern, in der winterlichen Erſtarrung, und nur einzelne, die an 
höheren, länger von der Sonne beſchienenen Berglehnen ſchliefen, haben etwa den wohl⸗ 
thuenden Einfluß von deren Strahlen empfunden und fangen an, ihre Gliedmaßen zu recken. 
Da kommen die kalten Fluten dahergebrauſt, wühlen alles, was loſe iſt, auf und nehmen auf 
ihrem Rücken mit ſich weg, was den phyſikaliſchen Geſetzen nach ſchwimmt. Kleine Holz- 

ſtückchen, Schilfſtengel, Pflanzenſamen und das übrige Gekrümel, an welchem alle Flußufer 
keinen Mangel leiden, kommen ſchließlich an den Rändern des Waſſerſpiegels zur Ruhe und 

lagern ſich beim allmählichen Zurücktreten des Waſſers ab, in langen Reihen die Stellen be⸗ 
zeichnend, bis zu welchen es geſtanden hatte. Dieſe Ablagerungen ſind die redenden Zeugen 
von dem, was auf dem überfluteten Boden gelegen hat, ihre Unterſuchung eine bequemere 
oder mühevollere, je nachdem man ſie vornimmt. Greift man gleich anfangs eine Partie der 
noch feuchten Ablagerungen auf, trägt ſie heim, füllt Glasgefäße mit ihnen teilweiſe an, 
welche in der warmen Stube aufgeſtellt werden, jo wird man ein reges Inſektenleben in den⸗ 
ſelben bemerken, ſobald die Feuchtigkeit verſchwunden iſt und die wohlthuende Wärme ihre 
Wirkungen geltend macht. Stellt man einige längere Holzſtäbchen in dieſe Gefäße, ſo ſind 
dieſe bald von unten bis oben mit Käfern der verſchiedenſten Art bedeckt, die eine in 

größerer Stückzahl als die andere. Gründlicher fällt die Unterſuchung an Ort und Stelle 
aus, nur muß man die Zeit abwarten, bis die wärmenden Sonnenſtrahlen die Schläfer 
erweckt und das Angeſchwemmte ſo ziemlich getrocknet haben, ſo daß die Feuchtigkeit nur 
noch an den unteren Schichten haftet. In dieſen zeigt ſich dann ein Kribbeln und Krabbeln 
von allen denjenigen Inſekten, welche angeflutet ſind und ſich zunächſt noch unter dieſem 
ſicheren Verſtecke heimiſch fühlen, bis ſie ſich nach und nach bei mehr fortgeſchrittener 
Luftwärme zerſtreuen, der Nahrung und der Fortpflanzung nachgehend. Außer den Käfern 
und deren Bruchſtücken ſind es Wanzen, Spinnen, dieſe und jene Schmetterlingsraupe, 
Tonnenpüppchen und andere, je nach der Gegend für das beſtimmte Flußthal oder für 
verſchiedene Flußthäler. Beiläufig bemerkt, iſt dem eifrigen Forſcher ein ſicheres Mittel 
hierdurch geboten, die in vollkommenem Zuſtande überwinternden Käferarten ſeiner Gegend 
kennen zu lernen. ; 

Gleich im Endverlaufe für das Geſchick der Schiffbrüchigen, aber verändert in der anfäng⸗ 
lichen Erſcheinung geſtaltet ſich das Bild bei ſommerlicher Gewitterüberſchwemmung. Die 
Fluren ſind jetzt belebt von allerlei Getier, namentlich auch die Wieſen, in der Regel die 
nächſten Nachbarn der Flüſſe. Die unmittelbare Umgebung der Stelle, an welcher die ent— 
feſſelte Natur ihre himmliſchen Schleuſen öffnete, läßt ſelbſtverſtändlich keine Beobachtungen 
der in Rede ſtehenden Art zu, ſondern nur die ferneren, wo die Gewäſſer langſamer 
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vordringen und von Stunde zu Stunde immer tiefer in das Land einfreſſen. Faßt man 
dieſe allmählich ſich vorſchiebende Grenze zwiſchen der Wieſe und dem Waſſer in das 
Auge, ſo wird man ein ſehr bedrängtes, darum ungemein reges und dabei vollkommen 
lautloſes Leben gewahr. An einem Grasſtengel eilt ein Laufkäfer empor, ihm folgt ein 
rotes Sonnenkälbchen, und eine ſchwerfälligere Chryſomele bildet die Nachhut auf der Flucht; 
gleich daneben klimmt ein ſchwarzer Läufer in die Höhe, aber ach! das ſchwache Blatt 
biegt ſich unter ſeiner Laſt, und das Waſſer beſpült ihn. Er verliert die Beſinnung nicht, 
hält feſt noch den Halm, der ihn retten ſoll, und kehrt um, nach oben. Vergeblich, er iſt zu 
ſchwer, er zieht ſein Blatt mit ſich hinunter und verſinkt. Nun läßt er los; ängſtlich zappelnd 
rudert er im ungewohnten Elemente, aber er hält ſich o ben und kommt vorwärts. Der ſtarke 
Stengel eines Doldengewächſes iſt glücklich erreicht, er hat noch Kraft genug, ein Stück in 
die Höhe zu kommen. Da trifft er einen Blattkäfer, eilt in Haſt über ihn fort; dieſer iſt 
erſchreckt, läßt ſich fallen und befindet ſich in gleicher Lage wie ſoeben noch jener, der ſich 
endlich ermattet hinſetzt, die Fühler durch die Freßzangen zieht, mit den Vorderbeinen 
ſich putzt und — weiterer Gefahr entgangen zu ſein ſcheint. Da kommt ein anderer 
geſchwommen, hier wieder einer, jeder in ſeiner Weiſe, die ihm die Not eben lehrt. Da 
ein dritter, es iſt ein geſtreckter, ſchön kupferglänzender, der viel am Waſſer verkehrt. Wie 
erſtarrt ſtreckt dieſer Schilfkäfer ſeine ſechs Beine von ſich, die Fühler gerade vor und 
läßt ſich vom Waſſer forttreiben, anſcheinend vollkommen in ſein Schickſal ergeben. Die 
Fühler ſtoßen an etwas, mechaniſch gehen ſie auseinander und gleiten mit ihren Innen— 
flächen an jenem Etwas entlang. Der günſtige Umſtand wird benutzt, die Beine zeigen 
Leben, und gemächlich ſehen wir unſeren Schwimmer an einem Grashälmchen herankriechen, 
als wäre ihm nichts widerfahren. Hier am Rande ſitzen gedrängt aneinander auf einem 
Blatte, rote und ſchwarze, grüne und blaue Käfer und ſcheinen zu beraten, was zu thun 
ſei, um der Gefahr zu entrinnen; denn aufgerichtet ſind ihre Vorderteile und die Fühler 
in ſteter Bewegung. Ein paar grüngläſerne Augen ſtierten von der Seite her längſt ſchon 
nach ihnen. Schwapp! und ſie befinden ſich bereits auf dem Wege nach einem Froſchmagen; 
was nicht erſchnappt ward, zappelt ratlos in allerlei Stellung im Waſſer. Ein Weiden⸗ 
büſchchen von wenigen Ruten ragt weit über die benachbarten Gräſer und Kräuter hervor, 
eine mächtige Schutzwehr für ſeine urſprünglichen Bewohner, ein ſicherer Hafen für manchen 
Schiffbrüchigen. Darum iſt es aber auch belebt von jeglichem Volke. Ruhig kneift der 
ſchlanke Schnellkäfer in die jungen Johannistriebe oder neben ihm der unterſetzte, breit- 
ſchulterige Weber (Lamia textor). Ein grüner Rüßler mit ſchwefelgelbem Saume der 
Flügeldecken (Chlorophanus viridis), ſein Männchen auf dem Rücken, marſchiert eben 
etwas höher hinauf, weil es da unten zu feucht ward. Sie alle ſaßen und fraßen und 
koſten hier, ehe die Flut kam, und werden das Geſchäft fortſetzen, wenn jene ſich verlaufen 
hat; ſie wohnen hier, ziehen allenfalls ein Stockwerk höher, wenn es not thut, und halten 
gute Nachbarſchaft mit noch manchen anderen, grünen oder blauen, hüpfenden oder nur 
kriechenden Blattkäferlein. Unſer Bild „Die Käfer in Waſſersnot“ ſoll einen ſchwachen 
Begriff von einem Akte dieſes Dramas geben, welchem ſich noch andere vor unſeren Blicken 
abſpielen, wenn wir nur die rechte Stelle gefunden haben, wie etwa eine freie Waſſer— 
fläche, welche die kahlen, noch hervorragenden Ränder einer kleinen Bucht beſpült. Hier 
iſt die Hilfloſigkeit entſchieden noch größer und an ein Flüchten auf das Trockene, und 
wäre es nur für wenige Augenblicke, nicht zu denken. Das Waſſer treibt Blätter, Schilf, 
Holz, Baumrinde und anderes in größeren oder kleineren Bruchſtücken in Menge an, Kork— 

pfropfen, Pflanzenſamen ꝛc., alle reich belebt von unfreiwilligen Schwimmern. Da kommt 
auf einem Schilfſtückchen ein kleiner Miſtbewohner (Aphodius) angeſegelt, der gewiß ſchon 
eine tüchtige Waſſerreiſe auf dieſem gebrechlichen Fahrzeuge zurückgelegt hat; 25 läßt ſich 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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eine Landaſſel, ein Tauſendfuß, die beide den Kerfen nicht angehören, herbeiflößen oder 
in den ruhigeren Hafen treiben. Ruhe herrſcht in demſelben, aber die Ruhe der Ver⸗ 
zweiflung. Die angetriebenen Stückchen ſchwanken auf und nieder, ſtoßen und drängen 
einander, das eine ſinkt, um ſeinem eben auftauchenden Nachbar den Platz einzuräumen. 
Alles kocht und wallt durcheinander, ohne Feuer, ohne Geräuſch. Zwiſchen dem allen 
nur lebende Landbewohner, denen es nicht möglich, an dem Ufer emporzukommen oder 

auch nur auf der Oberfläche des Waſſers ſich auf einige Augenblicke zu erhalten. Man 
denke ſich an die Stelle dieſer Bedrängten, und man wird die Traurigkeit ihrer Lage in 
voller Größe begreifen. Ihre Lebenszähigkeit iſt jedoch größer, als man glauben ſollte: 
ſie bieten den Naturkräften, welche Häuſer umwerfen und Steinblöcke fortwälzen können, 
Trotz und — ſie ſind gerettet. Hier ſtrandet eine Schicht Röhricht, gehoben von ſanfter 
Welle, dort bleibt ſie im Trockenen zurück, ſobald das Waſſer zurückweicht, was in der 
Regel bald geſchieht, und es wiederholt ſich für die Streifen des angeſchwemmten Röhrichts 
das, was ſchon oben erzählt wurde, nur mit dem Unterſchiede, daß das Krabbeln und 
Kribbeln und Durcheinanderrennen des Inſektenheeres ſofort beginnt, wenn die haftende 
Kraft des Waſſers aufgehört hat. Wenn man aber zu dieſem Zeitpunkte die Schar der 

Geretteten muſtert, muß man ſich wundern, eine große Menge ſolcher anzutreffen, welche 
unter Mittag im Sonnenſchein oder des Abends vom Geruche ihrer Nahrung angelockt 
oder ſonſt zum Vergnügen luſtig umherfliegen. Hatte ſie die Flut überraſcht? Mochten 
ſie keinen Gebrauch von ihrer Flugfertigkeit machen, weil es eine ungewöhnliche Zeit, 
eine außergewöhnliche Veranlaſſung war? Auch bei anderen Gelegenheiten, z. B. wenn 
ſie in die vom Forſtmann angelegten Fanggräben geraten ſind, befreien ſie ſich nicht 
durch Wegfliegen, ſie ſind eben vorherrſchend und mit Vorliebe Fußgänger. 

Damals, als größere Waſſermaſſen unſere Erde bedeckten und ganz andere Umwäl⸗ 
zungen auf ihr vorgingen, als eine heutige Überſchwemmung erzeugen kann, ging, wie 
zur Jetztzeit, mancher Käfer zu Grunde, der nach und nach, aber in foſſiler Form, den 
Forſchern wieder zu Geſicht gekommen iſt. Man kennt jetzt über 1000 Arten; ſie beginnen im 
Steinkohlengebirge, mehren ſich aber im Tertiär und im Bernſteine. 

Was die Einteilung der Käfer betrifft, ſo hat ſich ſeit Linné eine nicht unbedeutende 
Anzahl der tüchtigſten Entomologen bemüht, eine möglichſt natürliche Anordnung berzu- 
ſtellen; denn es läßt ſich nicht leugnen, daß keine andere Inſektenordnung von jo zahl: 
reichen Männern der Wiſſenſchaft bearbeitet worden iſt, wie gerade die Käfer. Ein 
Fabricius, Latreille, Weſtwood, Burmeiſter, Erichſon, Le Conte und wie alle 
die Neueren heißen mögen, haben ſich hohe Verdienſte um die Erkenntnis und Klaſſi⸗ 
fikation der Käfer erworben. Da es ſich jedoch hier um das Tierleben handelt und nicht 
um die Syſtematik, der Raum außerdem eine Vollſtändigkeit nicht geſtattet, ſo führen wir 
die paar näher zu beſprechenden Arten unter den Familien und in der Reihenfolge auf, 
welche Lacordaire annimmt. Derſelbe hat uns in feinen „Genera des Coleoptères“ 

ein unſterbliches Werk hinterlaſſen, das ſeit dem Jahre 1854 die volle Thätigkeit ſeines 
Verfaſſers in Anſpruch genommen hat, nach ſeinem Tode von M. F. Chapuis fortgeſetzt 
und 1876 mit dem 12. Bande abgeſchloſſen worden iſt; es charakteriſiert keine Art, ſondern 
nur die Gattungen und Familien. 

Der Feld⸗Sandkäfer (Cicindela campestris) iſt ein mittelgroßer grüner Käfer 
von außerordentlicher Behendigkeit, welcher ſich während der Sommerzeit auf ſonnigen 



Feld:Sandfäfer. Läufer. 35 

Feldwegen vorherrſchend ſandiger Gegenden umhertreibt. Nie läßt er jedoch den Beobachter 
nahe genug herankommen, daß er eine genauere Kenntnis von ihm erlangen könnte, denn 
ſcheu fliegt er auf, dabei einen blauen Schimmer verbreitend (weil der jetzt entblößte 
Hinterleib dieſe Farbe trägt), läßt ſich aber in einiger Entfernung wieder nieder, und 
zwar ſtets mit gegen die Flugrichtung halb gewendetem Körper. Behält man die Stelle 
im Auge, auf welche er ſich ſetzte, in der Hoffnung, ihn doch noch zu überraſchen, ſo 
fliegen, wenn die Gegend einigermaßen reich an ihnen iſt, inzwiſchen rechts und links 
zwei, drei andere auf, und ehe man behutſamen Schrittes jenem Punkte naht, wo man 
den erſten mit Sicherheit erwartet, huſch! iſt er wieder auf und davon, und ſo treibt er 

das neckiſche Spiel fort, bis er ermüdet iſt, und dann in mehr hüpfendem Laufe ſeine 
Flucht fortſetzt. Man ſieht eine Menge dieſer Tiere um ſich und vor ſich, fängt aber trotzdem 
an einem ſonnigen Tage ſo leicht nicht ein einziges, wenn man nicht ganz beſondere 

Kunſtgriffe anwendet. Es 
gelang mir bei dergleichen 
Jagden öfters, einen Käfer, 
der durch wiederholtes Auf— 

fliegen ermüdet war, durch 
das plötzlich auf ihn gewor- 
fene Taſchentuch in meine 
Gewalt zu bekommen. Noch 
gibt er ſich nicht gefangen. 
Ein unvorſichtiges Lüften 
des Tuches an einer Stelle, 

wo nicht gleichzeitig die 
Finger zufaſſen — und er 

iſt wieder auf und davon. u 00 % 
Wie aber gebärdet er ſich, 35 z ih N 
wenn jene ihn glücklich er: Läufer (Cieindela hybrida) nebſt Larve und Puppe in ſchwacher Vergrößerung. 

wiſcht haben! Mit ſeinen 
fichelförmigen Kinnbacken beißt er wütend um ſich, ſtrampelt mit den ſchlanken Beinen 
und bietet alle ſeine ſchwachen Kräfte auf, um die gewohnte Freiheit wiederzuerlangen. 
Jene ſind vorn ſehr ſpitz, an der Innenſeite gleichfalls mit noch drei langen, ſpitzen Zähnen 
bewehrt und ſo lang, daß ſie beim Schluſſe weit übereinander greifen. Sie verleihen 

dem Geſichte einen wilden Ausdruck und verraten die Raubtiernatur; dazu die ſtark vor— 
quellenden Augen, die große Beweglichkeit aller Teile, namentlich auch der elfgliederigen 
Fadenfühler, welche über der Kinnbackenwurzel eingelenkt ſind, ſtimmen zu der vorher 
geſchilderten Wildheit. Der Körper iſt grasgrün, die Fühlerwurzel und die merklich be— 
haarten Beine ſchimmern kupferrötlich, fünf kleine Fleckchen am Außenrande jeder Decke, 
ein größerer hinter der Mitte auf der Scheibe, ſowie das große, nicht gekielte Kopfſchild 

ſind weiß, letzteres wenigſtens an ſeiner Spitze. In der Grundfarbe, welche mitunter in 
blau übergeht, und in der Zeichnung der Flügeldecken kommen manche Abänderungen vor. 
Der Feld⸗Sandkäfer hält ſich an trüben Tagen zwiſchen Gras und Getreide verborgen 

und zeigt geringere Beweglichkeit. 

Ganz in derſelben Weiſe treibt es der oben abgebildete Läufer (OCicindela hybrida). 
An der abenteuerlichen Larve fallen das blaſig aufgetriebene Untergeſicht und zwei nach vorn 
gerichtete Dornen auf dem Rücken des achten Ringes ſofort in die Augen. Der hornige 
Kopf trägt jederſeits vier Augen, zwei größere auf der oberen, zwei an der unteren Seite, 

3 * 
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viergliederige Fühler und die Freßwerkzeuge, ähnlich denen des Käfers. Die drei vorderſten 
Leibesglieder ſind auf dem Rücken mit je einer Chitinplatte, an der Bruſt mit je einem Paare 
zweikralliger Beine verſehen. Die Larve gräbt ſich eine ſenkrechte, federkieldicke, bis 47 cm 

tiefe Röhre, an deren Eingange ſie auf Inſekten, kleine Laufkäfer, Ameiſen und andere 
Larven lauert. Hat ſie eins erwiſcht, ſo zieht ſie ſich mit ihm in den Grund ihres Baues 
zurück, zerbeißt es und ſaugt den Saft aus. Die Überreſte werden herausgetragen, wobei 
der ausgehöhlte Scheitel ſowie die Rückenhaken beim Auf- und Abſteigen in der Röhre zu 
ſtatten kommen. Es läßt ſich wohl erwarten, daß nicht immer die gehörige, zur Stillung 
des Hungers nötige Menge von unglücklichen Opfern an der Gefahr bringenden Stelle vorbei 
kommt, und darum verläßt die Larve in nächtlicher Weile ihren Hinterhalt, um auf Jagd 
auszugehen. Ob ſie im Laufe eines Jahres ihre Entwickelung vollende, weiß ich nicht, 
möchte es aber bezweifeln, da in der erſten Hälfte des Auguſt die Verpuppung beobachtet 
worden iſt und ſich nicht annehmen läßt, daß von früheſtens Ende Mai, zu welcher Zeit 
der Käfer erſcheint, die Entwickelung jo weit vorgeſchritten ſein ſollte. Bevor fie ſich ver- 

wandelt, erweitert ſie den Grund ihrer Röhre, ſchließt dieſelbe am Eingange und wird zu 
einer Puppe, welche durch die dornenartigen Auswüchſe zu beiden 
Seiten des Rückens auffällt, die auf dem fünften Hinterleibsgliede be⸗ 
ſonders ſtark hervortreten und wahrſcheinlich das Ausſchlüpfen des 
Käfers unterſtützen. Nach den gemachten Beobachtungen ſcheint die 
Puppe nur 14 Tage zu ruhen. 

über Deutſchland, mehr als 400 Arten über alle Gegenden der Erde aus, 
mit beſonderer Vorliebe für trockene, ſandige Gegenden, im Binnen: 
lande und am Meere, in der Ebene und in den Gebirgen; den heißen 

8 \ Erdſtrichen geben ſie jedoch den Vorzug. Abgeſehen von einigen, fait 

Langhalſiger Sandkäfer durchaus elfenbeinweiß gefärbten Arten charakteriſieren die meiſten 
e 1 weiße Zeichnungen auf dunklerem, z. B. bronzefarbenem Grunde der 

. Flügeldecken, Zeichnungen, welche in einem Mondflecken an Schulter 
und Spitze ſowie in einer geknickten Binde durch die Mitte in den verſchiedenartigſten 
Abänderungen zu beſtehen pflegen. In der Lebensweiſe, in der Körpergeſtalt, in einer 
durchſchnittlichen Größe von 12— 15 mm ſtimmen ſie überein, und folgende Merkmale ver⸗ 
binden alle zu einer Gattung. Von den beim Männchen aus ſieben, beim Weibchen aus 
ſechs Ringen beſtehenden Hinterleibe ſind die drei erſten miteinander verwachſen. Die 
ſchlanken, fünfzehigen Laufbeine entſpringen aus runden, nur die hinterſten aus breiten, 
an der Innenſeite der Schenkel weit herabgehenden Hüften und enthalten in den Vorder— 
füßen einen weiteren Geſchlechtsunterſchied, indem ſich bei dem Männchen die drei erſten 
Glieder merklich erweitern. Die äußere Lade des Unterkiefers bildet einen zwei— 
gliederigen Taſter, und die Spitze der inneren trägt einen beweglichen Zahn 
(Fig. 6, S. 8). Dieſen beweglichen Zahn, und wo er ausnahmsweiſe fehlt, die den Sand— 
käfern eigne Körpertracht haben noch etwa 400 andere, auf verſchiedene Gattungen verteilte 
Arten miteinander gemein, welche man daher neuerdings zu der Familie der Sandkäfer 
(Cieindelidae) vereinigt und von den Laufkäfern abgezweigt hat. 

Der langhalſige Sandkäfer (Collyris longicollis) aus Oſtindien möge eine 
der geſtreckteſten Formen aus dieſer Familie vergegenwärtigen: das dritte Fühlerglied iſt vor⸗ 
zugsweiſe lang, dünn und breitgedrückt; der ganze Käfer erglänzt, mit Ausnahme der roten 
Schenkel, blauſchwarz. Dieſe und mehrere verwandte Arten bewohnen als ausnehmend 
flinke Käfer ausſchließlich den Süden der indiſchen Halbinſeln und die benachbarten Sunda— 

Außer den beiden genannten Arten breiten ſich noch wenig ander 
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inſeln. Die nahe verwandte Gattung Pogonostoma lebt in einer Anzahl von Arten in den 
Wäldern Madagaskars, wo ſie in Schraubenwindungen auf ihren langen Beinen an glatten 
Baumſtämmen ungemein ſchnell umherlaufen, aber höchſt ſelten Gebrauch von ihren Flügeln 
machen. 

Die Laufkäfer (Carabidae) ſtehen in jeder Beziehung und vor allem durch die 
Taſterform der äußeren Unterkieferlade den Sandkäfern ſo nahe, daß ſie mit ihnen zu 
einer Familie vereinigt wären, wenn ihnen nicht der bewegliche Zahn an der Spitze 
der Innenlade fehlte. Das tief ausgeſchnittene Kinn, im Ausſchnitte verſchiedenartig 
gezahnt, die Bildung der nicht immer ſo ſchlanken Beine, an denen die männlichen 
Vorderfüße in 3—4 Gliedern ſich erweitern, und die allgemeine Körpergeſtalt wiederholt 
ſich ſomit auch hier. Die Kinnbacken ſind aber nie von der Länge, wie dort, nie mit 
ſpitzen Zähnen längs der ganzen Innenſeite bewehrt; die Flügeldecken reichen meiſt bis 
zu der Hinterleibſpitze, kommen jedoch auch abgeſtutzt vor, umfaſſen ſeitlich den Körper 
und ſind entweder glatt oder vorherrſchend einfach geſtreift, punktreihig geſtreift, gerippt 
in den mannigfachſten Abänderungen, nicht ſelten fehlen die Flügel unter ihnen oder ver— 
ſchwinden wenigſtens bis auf unſcheinbare Läppchen, und auch da, wo ſie vollkommen ent— 
wickelt ſind, werden ſie höchſtens in der Nachtzeit zum Fluge gebraucht. Der Hinterleib 
beſteht vorherrſchend bei beiden Geſchlechtern aus ſechs Ringen, deren drei vorderſte gleich— 
falls verwachſen ſind. Die den Sandkäfern eignen bunten Farben kommen zwar aus— 
nahmsweiſe auch hier vor, doch verleiht Einfarbigkeit in Schwarz, Grün, Kupferrot, 
Bronzebraun den meiſten Familiengliedern ein ungemein eintöniges Anſehen. Das 
Sonnenlicht fliehen die Laufkäfer viel mehr, als daß ſie es aufſuchen, deshalb halten ſie 
ſich bei Tage am liebſten unter Steinen, Erdſchollen, in faulem Holze ꝛc. verborgen und 
ſind nächtliche Käfer, welche vom Fleiſche anderer Tiere leben. 

Die Larven kennt man leider von nur wenigen Arten. Sie zeichnen ſich durch einen 
geſtreckten, auf dem Rücken mehr oder weniger mit Chitinſchildern bedeckten, in zwei (meiſt 
harte, ungegliederte) Anhänge auslaufenden Körper mit ſechs zweiklauigen Bruſtfüßen und 
vorgeſtrecktem Kopfe aus. Die Kinnbacken dienen meiſt nur zum Feſthalten und Verwunden 
der Beute, nicht zum Zerbeißen derſelben, die Mundöffnung dagegen zum Ausſaugen. 

Die ungefähr 9000 bekannten Laufkäferarten verteilen ſich auf 613 Gattungen und 
bewohnen die ganze Erde, ſcheinen in den gemäßigten und kalten Teilen derſelben das Über— 
gewicht über die dort überhaupt lebenden Käfer zu haben, dringen bis in die kälteſten 
Gegenden und auf die höchſten Berge vor und werden ſtellenweiſe zu Charakterkerfen; ſo 
kommen namentlich gewiſſe unter ihnen ausſchließlich im Gebirge, niemals in der Ebene vor, 

und umgekehrt, andere wieder ausſchließlich in heißen Erdſtrichen. 

Der Ufer⸗Raſchkäfer (Elaphrus riparius) ſamt feinen 25 Gattungsgenoſſen er: 
innert in mancher Beziehung an die Sandkäfer, namentlich durch die mehr als bei allen 
anderen Laufkäferarten vorquellenden Augen und durch die Form des ganzen, allerdings ſtets 
kleineren Körpers, wie ein Vergleich der betreffenden Abbildung ergibt. Auch hinſichtlich 
des Betragens könnte man den Käfer als Übergangsglied zwiſchen Sand- und Laufkäfern 
betrachten. Er liebt nämlich den Sonnenſchein, indem er während desſelben mit außer: 
ordentlicher Schnelligkeit umherläuft, jedoch nicht an trockenen Stellen, ſondern auf ſchlam— 
migen Rändern der Gewäſſer, auf dem Boden der im Austrocknen begriffenen Waſſerlachen, 

auf feuchten Wieſen, wo ſpärlicher Graswuchs ſproßt. Auch entzieht er ſich Verfolgungen 
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nicht durch fortwährendes Auffliegen, ſondern vertraut allein ſeiner Schnellfüßigkeit und 
ſeinem guten Glücke, einen ſicheren Schlupfwinkel zu erreichen. Mit unglaublicher Haſt iſt 

er unter einem Stücke Rinde, unter einem faulenden Schilfſtengel verſchwunden, zwiſchen 
den Binſen und Grashalmen der Wieſe, und vortrefflich kommen ihm die Riſſe im Boden zu 

ſtatten, welche mit der Natur ſeines Tummelplatzes nach einigen ſonnigen Tagen in ſo 

innigem Zuſammenhange ſtehen. In dieſen Verſtecken hält er ſich auch bei unfreundlichem 
Wetter auf, ungeſehen von der gelben Wieſenbachſtelze, den Regenpfeifern und anderen 
Inſektenfreſſern unter den Vögeln, welche an gleichen Stellen das zahlreich ſich ſonnende 
Geziefer überrumpeln und verſpeiſen. 

Der erzgrüne Körper unſeres Käferchens iſt dicht punktiert und jede Flügeldecke mit 

vier Reihen violetter, eingeſenkter Warzen verziert. Im Kinnausſchnitte ſteht ein Doppel- 
zahn, und die vier erſten Glieder der männlichen Vorderfüße erweitern ſich, jedoch nur 
ſchwach. Überdies beſitzt der Käfer einen Tonapparat: der Rücken des vorletzten Hinter- 
leibsringes iſt nämlich in drei Felder geteilt, von denen die beiden ſeitlichen am Hinter: 
rande je eine etwas gebogene und gezähnelte Leiſte tragen. Mit dieſen Leiſten reibt der 

Käfer bei der Bewegung des Hinterleibes gegen eine erhabene 
und hohle, äußerlich ſtark geriefte Ader auf der Unterſeite 
der Flügeldecken, wie Landois alles dieſes weitläufiger aus— 
einanderſetzt. Die Raſchkäfer bewohnen alle Länder außer- 
halb der Wendekreiſe, nur innerhalb derſelben werden ſie 

durch die Sandkäfer vertreten. Bei uns kommen neben der 
beſprochenen noch einige ſehr ähnliche andere Arten vor. 

Ufer-Raſchkäfer (Elaphrus ri 8 
5 0 ie I Für den Naturfreund möchten ſich keine anderen Lauf⸗ 

käfer ſo dazu eignen, ein Bild von der ganzen Familie zu 
geben, wie die Gattung Carabus mit ihren nächſten Verwandten, lieh ſie doch der ganzen 
Familie ihren Namen und wird fie Doch wegen ihrer ſtattlichen Arten ſelbſt von dem 
Käferkenner und Sammler mit Vorliebe gepflegt! Durch anſehnliche Größe, metalliſche 
Farben, den Familiencharakter ausſprechende Körperform fallen ſie gegen das Heer der 
anderen mittelgroßen oder kleinen Arten draußen im Freien, beſſer allerdings in einer ge- 
ordneten Sammlung, auch dem Laien in die Augen. Die Arten haben eine durchſchnitt⸗ 
liche Größe von 22 mm und gehen ſeltener bis auf 15 mm herab, als über das Durch— 
ſchnittsmaß hinaus. Der vorgeſtreckte Kopf iſt merklich ſchmäler als das Halsſchild, die 
Oberlippe zweilappig, der Kinnausſchnitt mit einem kräftigen Mittelzahne verſehen und das 
Endglied der Taſter beilförmig (Fig. 5, S. 8). Das Halsſchild, vorn immer etwas breiter 
als hinten, ſetzt ſich ſcharf gegen die eiförmigen Flügeldecken ab. Dieſe ſtimmen in Farbe 
mit dem Halsſchilde und dem Kopfe überein, zeigen höchſtens an ihren Außenrändern einen 
lebhafteren, wenig veränderten Farbenton, hinſichtlich der Oberflächenverhältniſſe aber die 
größte Mannigfaltigkeit. Wenige erſcheinen dem unbewaffneten Auge vollkommen glatt, 
ſind es indeſſen nicht, ſondern wie mit einer Nadel geriſſen; viele haben feine Längsſtreifen 
in regelmäßigem Verlaufe oder ſtellenweiſe mit gleichſam zerfreſſenen Rändern, ſo daß dem 

Auge der Eindruck einer beſonderen Art von Runzelung entſteht; auf den feingerieften zeigen 
ſich regelmäßige Reihen von Anſchwellungen, von Punkteindrücken, von größeren Grübchen 
mit abweichendem und erhöhtem Farbenglanze, wie bei dem hier vorgeführten Garten-Lauf— 
käfer. Wird die Oberfläche unebener, ſo treten wenige Längsrippen (drei auf jeder Decke) 
als ſtumpfe Leiſten heraus und laſſen tiefe Rinnen zwiſchen ſich, welche wiederum in der ver- 
ſchiedenſten Weiſe verziert ſein können. Abgeſehen von Einzelarten, deren Flügel aus— 
nahmsweiſe vollkommen ausgebildet ſind, verkümmern dieſelben ſtets, ſo daß ſämtliche 

„ — . 
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Carabus-Arten nur als tüchtige Fußgänger ihr Fortkommen finden. Die Beine ſind daher 
kräftig und dem Familiencharakter entſprechend gebaut, bei dem Männchen nur die drei 
erſten Vorderfußglieder erweitert und mit filziger Sohle bekleidet. Bei den meiſten zeigt auch 
das vierte die Erweiterung, jedoch keinen Filz an der Sohle oder mindeſtens unvollkommeneren. 
Goldgrün, Blau und Bronzebraun bilden neben Schwarz die metalliſchen Farben, in welche 
ſich die Caraben kleiden, die jedoch im Tone je nach der Gegend abändern und neben gewiſſen 
Abweichungen in der Plaſtik der Oberfläche auf den Flügeldecken der Feſtſtellung der Art 
manche Schwierigkeit bereiten. 

Die 285 bekannten Carabus-Arten beſchränken ſich auf die gemäßigten Gegenden der 
nördlichen Halbkugel und gehen in der Alten Welt, mit Ausſchluß einiger anſehnlichen Arten 
Syriens, Paläſtinas und des Kaukaſus, nicht über die Mittelmeerländer hinaus, weiter nach 
Süden kommen ſie in Nordamerika und ſelbſt in zehn Arten in Südamerika (Chile) vor. 
Viele von ihnen ſind nur Gebirgsbewohner, prachtvolle die pyrenäiſchen; unſere deutſchen 
Gebirge beherbergen durchſchnittlich dieſelben Arten. Die Steine an den Berglehnen und 
in den Thälern ſowie die verweſenden Baumſtubben bilden ihre weſentlichſten Verſtecke, unter 

und in welchen ſie der Sammler von der letzten Hälfte des Auguſt ab am erfolgreichſten auf— 
ſucht. Denn hier oder zwiſchen dem Mooſe werden ſie geboren, hier halten ſie ſich über Tag 
verborgen, hier liegen ſie in der winterlichen Erſtarrung. Die in der Ebene lebenden Arten 
finden in den Wäldern dieſelben Verſtecke, in den Gärten und auf den Feldern wenigſtens 
Steine, Erdſchollen, Graskaupen, Mauſelöcher und ähnliche, ſie dem Sonnenlichte entziehende 
Ortlichkeiten, an welchen andere Mitbewohner, wie Schnecken, Regenwürmer, Inſekten— 
larven ꝛc., ihnen reichliche Nahrung bieten. In der Nachtzeit ziehen fie auf Raub aus, ver: 
kriechen ſich aber wieder, ſobald die Sonne emporſteigt. 

Die wenigen bekannten Larven gleichen einander nicht nur in der Lebensweiſe, 

ſondern auch in der äußeren Erſcheinung. Der geſtreckte, halbwalzige Körper iſt durch 
die ſämtliche Glieder auf dem Rücken deckenden Chitinſchilder glänzend ſchwarz, 

am Bauche heller, weil neben den weißen Verbindungshäuten nur ſchwarze 
Schwielen und Leiſten die erhärteten Stellen andeuten. Der viereckige, vor— (tg 
geſtreckte Kopf iſt mit viergliederigen Fühlern, ſechs braunen Taſtern, ſichel— 1 
förmigen Kinnbacken und jederſeits mit einem Ringe von ſechs Augen aus— ZEN 
geſtattet, die kleine Mundöffnung nur zum Saugen geeignet. Über den N l 
Rücken der zwölf Leibesringe zieht eine feine Mittelfurche, und der letzte 2 

endet nach oben in zwei Dornenſpitzen von verſchiedener Länge und Zähne— 
lung, je nach der Art, nach unten in einen zapfenartig ausſtülpbaren After. 

Das erſte Glied zeichnet ſich vor allen, jedes der beiden folgenden wenigſtens d 

vor den noch übrigen ziemlich gleichen Gliedern durch die Länge aus. Die 
Larven leben an gleichen Orten und in gleicher Weiſe wie die Käfer, wie es ſcheint, vom 
erſten Frühlinge bis gegen den Herbſt hin, doch dürfte die Entwickelung nicht überall gleich— 
mäßig vor ſich gehen; denn ich fand beiſpielsweiſe im Thüringer Walde Ende Auguſt (1874) 
einzelne Larven, welche der Gebirgs-Goldhenne (Carabus auronitens) anzugehören 
ſchienen, obſchon dieſelbe im vollkommenen Zuſtande ſchon häufig genug vorkam. Die 
breite, weiße Puppe liegt in einem erweiterten Lager an Stellen, wo die Larve zuletzt 
hauſte, und braucht entſchieden nur kurze Zeit zu ihrer ferneren Entwickelung. 

Der Garten-Laufkäfer (Carabus hortensis), wie Linné die Art genannt hat, 
lebt häufiger auf Feldern als in Gärten; bezeichnender nannte ihn daher Fabricius den 
Edelſtein-Laufkäfer (C. gemmatus), weil die Ränder der feingeſtreiften Flügeldecken 
und auf jeder einzelnen drei Reihen flacher Grübchen durch ihren Kupferglanz ſich wie 
Edelſteine von dem mattſchwarzen Untergrunde vorteilhaft abheben. Er lebt hauptſächlich 
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in den Wäldern des öſtlichen Deutſchland, geht im Süden bis Tirol und Schweiz, nach 
Oſten bis Rußland, nördlich bis Schweden. 

Der goldgrüne Laufkäfer, die Goldhenne, der Goldſchmied (Carabus auratus) 

wird im Weſten Deutſchlands während des Sommers auf Feldern und in Gärten ſtellen⸗ 
weiſe häufig angetroffen; er fehlt von der Wittenberger Gegend an, in der Mark Bran⸗ 
denburg und in Pommern faſt gänzlich, tritt dagegen in Preußen wieder auf; in Eng⸗ 
land und Schweden trifft man ihn ſelten, Frankreich und die Schweiz dürfen wieder als 
ſeine Heimat betrachtet werden. Er gehört zu den ſtark gerippten Arten, indem ſich auf 
jeder Decke drei Rippen in gleicher Weiſe wie die Naht erheben und fein gerunzelte 
Zwiſchenräume zwiſchen ſich laſſen. Die Unterſeite des Käfers iſt glänzend ſchwarz, die 
Oberſeite erzgrün, Beine und die Wurzel der ſchwarzen Fühler ſind rot. Klingelhöffer 
in Darmſtadt erzählt von dieſer Art eine intereſſante Beobachtung, welche entſchieden 
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1) Garten-Laufkäfer (Carabus hortensis). 2) Puppenräuber (Calosoma sycophanta). 3) Goldhenne (Carabus 

auratus) nebſt Larve. Alle in natürlicher Größe. 

Zeugnis von einem gewiſſen Grade Nachdenkens bei dieſem Käfer ablegt, wie folgt: „In 
meinem Garten, unweit der Bank, auf welcher ich mich niedergelaſſen hatte, lag ein Mai- 
käfer auf dem Rücken und bemühte ſich umſonſt, wieder auf die Beine zu kommen. Unter⸗ 
deſſen erſchien aus dem nahen Boskett ein Carabus auratus, fiel über den Maikäfer her 
und balgte ſich unter großen Anſtrengungen von beiden Seiten mindeſtens 5 Minuten 
mit demſelben herum, ohne ihn bezwingen zu können, wovon er ſich zuletzt zu überzeugen 
ſchien; denn er verließ ihn bei einer paſſenden Gelegenheit und eilte in das Boskett zurück. 
Nach kurzer Zeit jedoch erſchien er im Gefolge eines zweiten wieder auf dem Kampfplatze; 
ſie beide beſiegten den Maikäfer und ſchleppten ihn nach ihrem Verſtecke.“ 

Die Gebirgs-Goldhenne (Carabus auronitens) ſteht der vorigen Art ungemein 
nahe, die Rückenfarbe iſt eine entſchieden mehr goldgelbe, ihr Glanz dadurch auch leb— 
hafter, Naht und Rippen der Flügeldecken ſind ſchwarz und die Zwiſchenräume entſchieden 
unebener als dort. Der Käfer gehört in allen deutſchen Gebirgen keineswegs zu den 
Seltenheiten, ſowenig wie in den Karpathen, in den Schweizer Alpen und im öſtlichen 
Frankreich, während er in der Ebene nur ſehr vereinzelt angetroffen wird. Heer erzielte 
in der Schweiz am 3. Juni aus der Larve eine Puppe, aus dieſer am 15. Juni bereits 
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den Käfer, welcher weiß ausſah, aber nach Zeit von 24 Stunden ſeine Ausfärbung und 
volle Härte erlangt hatte. Die Larve hat auf der Stirn einen ſpitzen Höcker, zwei ſtumpfe 
Vorſprünge am ausgerandeten Kopfſchilde und hinten zwei Dornenſpitzen von der Länge 
des Endgliedes und durch zwei Nebendornen dreizackig von Geſtalt. 

Der Puppenräuber, Bandit, Mordkäfer (Calosoma sycophanta; Fig. 2, S. 40) 
ſteht in ſehr nahen verwandtſchaftlichen Beziehungen zu den eben beſprochenen Caraben, 
und ſeine mehrfachen deutſchen Benennungen deuten auf eine gewiſſe Popularität, deren 

er ſich zu erfreuen hat. Die Gattung „Schönleib“, wie man Calosoma überſetzen müßte, 
unterſcheidet ſich von Carabus durch das auffällig verkürzte zweite Fühlerglied, durch das 
querſtehende, ſeitlich ſtark gerundete Halsſchild, die breiten, nahezu quadratiſchen Flügel: 
decken und durch meiſt vollkommen ausgebildete Flügel. Der Puppenräuber und die 
übrigen über die ganze Erde ausgebreiteten Gattungsgenoſſen (beiläufig 79 an Zahl) 
halten ſich allerdings auch an der Erde auf, vorherrſchend jedoch an Baumſtämmen. Hier 
ſteigen ſie auf und ab und ſpähen nach Raupen und Puppen von Schmetterlingen und nach 
den Larven anderer freilebender Kerfe, welche ſie mit großer Gier verzehren, weshalb die 
Bezeichnung „Kletterlaufkäfer“ für die Gattung vollkommen gerechtfertigt erſcheinen 
dürfte. 

Unſere Art iſt ſtahlblau, an den regelmäßig geſtreiften, mit zuſammen ſechs Punkt⸗ 
reihen verſehenen Flügeldecken grünlich oder rötlich goldglänzend, während die Mundteile, 
die Fühler mit Ausnahme ihrer bleicheren Spitze und die kräftigen Beine rabenſchwarz 
glänzen. An letzteren erweitern ſich beim Männchen zwar vier Vorderfußglieder, aber 
nur ihrer drei bekleiden ſich mit Filzſohle. Man findet den Käfer vorherrſchend in Kie— 
fernwaldungen und beſonders zahlreich in Raupenjahren; er iſt alſo dazu berufen, das 
geſtörte Gleichgewicht wiederherſtellen zu helfen. Man hat in einem ſolchen Falle be— 
obachtet, wie ein und derſelbe Käfer wohl 10 —15mal einen Baum beſtieg, fi) mit einer 
Raupe der Forleule hinabſtürzte, dieſe würgte und dann ſein Werk von neuem begann. 
In offenem Kampfe, ohne Hinterliſt und ohne Furcht geht der Puppenräuber auf ſeine 
Beute los. Die große, etwas behaarte Kiefernraupe ſchlägt, wenn ſie angegriffen wird, 
mit dem freien Körperteile heftig um ſich; er aber läßt nicht los und ſtürzt mit ihr 
vom Baume. Auf der Erde angelangt, wird die Balgerei fortgeſetzt, er unſanft um— 
hergeſchleudert, aber alles umſonſt für das auserwählte Schlachtopfer; geſchwächt und 
ermüdet, muß ſich die Raupe zuletzt in ihr Schickſal ergeben. Der mühſam errungenen 
Beute froh, ſetzt ſich der Sieger vor ihr zurecht, die vorderen Klauen in ſie, die hinteren 

in den Erdboden einſchlagend, und verarbeitet mittels der kräftigen Kinnbacken und der 
übrigen Mundteile das Fleiſch zu einem Brei, den er verſchluckt. Sollte ihm bei ſeinem 
Mahle ein Ruheſtörer zu nahe kommen, ſo ſtrampelt er mit ſeinen Hinterbeinen abwehrend 
oder beißt auch um ſich, bis er den Zudringlichen verjagt hat. Dergleichen Beobachtungen 
laſſen ſich, wie bereits erwähnt, nur anſtellen, wenn die genannten Raupen oder die der 
Nonne und des Prozeſſionsſpinners für den Forſt verderblich auftreten; ſind dieſelben ver— 
ſchwunden, ſo kommt der Puppenräuber ſo vereinzelt vor, daß Jahre hingehen können, ehe 

man auch nur einen im Freien zu Geſicht bekommt. Seine Entwickelung aus der Puppe 
erfolgt im Spätſommer oder Herbſte, die Paarung nach der Überwinterung. 

Die Larve unterſcheidet ſich in ihrem Baue in nichts von den bekannten Carabus- 
Larven, weil man ſie aber in der Regel wohlgenährt antrifft, ſo ſtellt ſie ſich weniger walzen— 

förmig als von der dicken Mitte nach beiden Enden hin verſchmälert dar; auch ſcheinen 
die Chitinſchilder den Rücken nicht vollſtändig zu decken, denn ſie laſſen die angeſpannten, 
lichten Verbindungshäute zwiſchen ſich erkennen, wogegen bei einer mageren Larve jene 
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ſich vollkommen aneinander ſchließen. Die Dornen am letzten Leibesgliede ſind hakig nach 

oben umgebogen und an ihrer Wurzel mit einem Zahne bewehrt. Gleich dem Käfer klettert 
auch die Larve gewandt und in gleicher Abſicht, ſaugt aber ihre Beute aus. In den Neſtern 
der Prozeſſionsraupen richtet ſie manchmal arge Verwüſtungen an, und ſind ihrer mehrere 
in einem ſolchen vorhanden, ſo iſt diejenige, welche am lüſternſten war und ſich faſt bis 
zur Unbeweglichkeit voll fraß, nicht ſicher, die Beute einer ihrer noch beweglicheren Schweſtern 
zu werden. Wenn ſie zur Verpuppung reif iſt, gräbt ſie ſich flach unter der Erde ein Lager, 

in welchem ſie nur wenige Wochen Puppenruhe hält. 
Der kleine Kletter-Laufkäfer (Calosoma inquisitor) kommt nur in Laub⸗ 

wäldern des nördlichen und mittleren Europa vor und beſucht nicht alte Bäume, wie 
der Puppenräuber, ſondern Stangenholz von Eichen, Buchen und Hainbuchen, alſo ſolche 
Stämme, welche ſich durch einen Stoß mit dem Ballen der Hand noch erſchüttern laſſen. 
Ich habe ihn von Eichenſtangen im Frühlinge beſonders dann zahlreich herabgeklopft, 
wenn jene von vielen Spannraupen bewohnt waren. Es gewährte immer ein ergötzliches 

Schauſpiel, wenn beim Anprällen an einen ſolchen Stamm drei und mehr Kletterlaufkäfer 
auf das dürre Laub fielen, ſich mit kniſterndem Geräuſche auf das ſchleunigſte unter das— 
ſelbe verkrochen und gleichzeitig von allen Aſten Raupen wie Erhängte an ihren Fäden 
baumelten. Iſt die Gefahr vorüber, ſo bäumen die Kletterer wieder auf, mögen indes 
manchmal auf ihrem Marſche am Boden durch einen fetten Biſſen für das erlittene Un: 
gemach reichlich entſchädigt werden. Der kleine Kletterlaufkäfer iſt 20 (15) mm lang, auf 
den gerieften Flügeldecken wie der vorige mit je drei Reihen tieferer Punkteindrücke ver⸗ 
ſehen und von Farbe oben bronzebraun mit einem Stich in grün, ſeltener in blau, unter: 
wärts und an den Außenrändern der Flügeldecken lebhafter metalliſch grün. 

Wenn bei allen bisher beſprochenen Laufkäfern die Vorderſchiene ohne weitere Aus— 
zeichnung bis nach der Spitze verläuft, ſo hat ſie bei den nachfolgenden an der Innen— 
ſeite einen ſtärkeren oder ſchwächeren Ausſchnitt, hinter welchem der eine der beiden End— 
dornen ſteht. Das Heer der in eben bezeichneter Weiſe Gekennzeichneten iſt gegen jene 
bedeutend überwiegend, und ihm gehören alle die mittelgroßen ſchwarzen, grünen oder bronze— 
braunen Laufkäfer an, welche, obſchon Nachtſchwärmer, wegen ihrer großen Menge auf 
den Wegen auch bei Tage angetroffen werden, die einen geſchäftig umherlaufend, um ein 
paſſendes Verſteck zu finden, die anderen von den Füßen der ihrer nicht achtenden Wan- 
derer zertreten. Nur auf wenige Arten aufmerkſam zu machen, ſei noch vergönnt. 

Ein eiförmiger, hinten wenig verengerter Kopf, kräftige, fadenförmige Fühler, ein herz⸗ 
förmiges, an ſeiner hinteren Partie gleichläufiges Halsſchild, hinten breit abgeſtutzte Flügel⸗ 
decken, deren Außenecke ſich jedoch rundet, und ein unterſetzter, wenig niedergedrückter Körper 
mit acht ſichtbaren Hinterleibsringen beim Männchen, ſieben beim anderen Geſchlecht ver- 
einigt eine große Anzahl ſehr ähnlich ausſehender Laufkäfer, die auch in ihren Sitten mehr: 
fach Übereinftimmendes haben. Vor allem leben ſie geſellig unter Steinen oder zwiſchen 
Baumwurzeln und beſitzen vorherrſchend das Vermögen, zu ihrer Verteidigung einen übel⸗ 
riechenden Dunſt mit Geräuſch aus der Hinterleibsſpitze zu entlaſſen, weshalb man ihnen 
den deutſchen Namen Bombardierkäfer (Brachinus) beigelegt hat. Recht deutlich kann 
man dieſes Schießen beobachten und das damit verbundene eigentümliche Geräuſch ver⸗ 
nehmen, wenn man einen ſolchen Käfer nach Sitte der Sammler in ein Fläſchchen mit 
Weingeiſt wirft. Ein ziemlich lautes Ziſchen erfolgt einige Male hintereinander, bis der 
zum Tode Verurteilte ſein Pulver verſchoſſen hat und ermattet die Waffen ſtreckt. Dieſe 

intereſſanten Käfer kommen in allen Ländern, mit Ausnahme von Auſtralien, vor, in den 

wärmeren Gegenden zahlreicher an Arten als weiter nach Norden hin, und zwar nehmen ſie 
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in dieſer Richtung ſo ſchnell ab, daß, während z. B. in Frankreich noch elf Arten leben, 
deren nur vier in Deutſchland und ſogar nur eine — ſehr ſelten — in Schweden angetroffen 
wird. Überdies ſind ſie teilweiſe ſchwer zu unterſcheiden, weil nur die Färbung einzelner 
Teile und deren gegenſeitige Formenverſchiedenheiten bei der Erkennung in Betracht kommen. 
Die großen, bis etwa 17,5 mm langen Arten haben auf ſchwarzem Untergrunde meiſt zierliche 
gelbe Zeichnungen; unſere heimiſchen ſind mit entwickelten Flügeln verſehen, welche vielen 
Südeuropäern und Nordafrikanern fehlen, ſchwarz und ziegelrot, an den Flügeldecken ein— 
farbig, meiſt blauſchimmernd, und erreichen nur geringe Größe. Zu den ſtattlichſten gehört 
der bis 8 mm meſſende Brachinus crepitans, 
an Kopf ſamt den Fühlern, Halsſchild und 

Beinen ziegelrot, die ſeicht gerieften, in keiner 
Weiſe punktierten Flügeldecken dunkelblau, der 
Reit der Unterſeite ſchwarz; bei genauerer An: 
ſicht erſcheint das dritte und vierte Fühlerglied 

etwas gebräunt und ein ſehr kurzes Haarkleid 
am ganzen Körper einſchließlich der Flügeldecken. 

Dieſe Art iſt über ganz Mitteleuropa verbreitet, . — 
in den ſüdlichen Ländern entſchieden häufiger || + ME 
und größer als in den nördlichen. Bedeutende ““ — ̃ KL 
Schwankungen in den Größenverhältniſſen kom⸗ Bom bardierkäfer (Brachinus erepitans). Natürliche 

ts 2 Größe und vergrößert. 
men bei vielen Arten vor und laſſen bei der 
bisher noch unbekannt gebliebenen Entwickelungsgeſchichte nur ſchließen, daß die Ernäh— 
rung der Larve unbeſchadet der weiteren Ausbildung eine ſehr ungleichmäßige ſein könne. 
Schließlich ſei noch bemerkt, daß ſich auf dem Körper oder an den Gliedmaßen der Bom— 

bardierkäfer häufig Pilze entwickeln, welche dieſelben ſeit 1850, wo Rouget zuerſt die Auf— 
merkſamkeit auf dieſen Umſtand lenkte, zu einer geſuchten Ware für die pilzbefliſſenen 
Botaniker werden ließen. 

Entſchieden die abenteuerlichſte Form aller Laufkäfer begegnet uns in dem Geſpenſt— 
Laufkäfer (Mormolyce phyllodes) aus Java, wo er ſehr hoch in die Gebirge 
hinaufgeht. Die beiſtehende Figur, nach 
einem kleinen Käfer entworfen, da der— 
ſelbe eine Länge von 78 mm erreichen 
kann, läßt die wunderbaren Verzerrungen 

der einzelnen Teile und die blattartige 
Erweiterung der Flügeldecken zur Genüge 
erkennen, um weiterer Auseinanderſetzung 
zu bedürfen. Allen dieſen Ausſchreitungen 
eine Bedeutung beilegen und ſie erklären 
zu wollen, wäre hier, wie in vielen ähn⸗ a * 

lichen Fällen, ein undankbares Geſchäft; Geſpenſt⸗Laufkäfer (Mormolyce phyllodes). 

fie bringen durch ihren Einfluß auf die Sehr kleines Exemplar. 

Körpergeſtalt den Käfer in einen ſchroffen 
Gegenſatz zu dem langhalſigen Sandkäfer aus dem ſeiner Heimat benachbarten Feſtlande. 
Fühler und Beine ſind ſchwarz, das übrige glänzend pechbraun, nur die dünnen, durch— 
ſcheinenden Ränder, wie ſich erwarten läßt, etwas lichter. Die Larve gleicht in der ge— 
ſtreckten Form denen unſerer Caraben, hat aber einen runden Kopf, ſeitlich gerundete 

Körperglieder, von denen nur das erſte vollkommen, die folgenden von je zwei vier— 
eckigen, kleinen Chitinplatten unvollſtändig bedeckt werden; zwei griffelartige Fäden, keine 
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Hornſpitzen, bilden die Anhängſel am letzten Gliede. Dieſe Larve lebt in einer Art von 
Baumſchwämmen, welche die Japaneſen „Gammur“ nennen, und ernährt ſich ohne Zweifel 
von anderen Mitbewohnern dieſer Schwämme. 

Einen weſentlich anderen Formenkreis und der Eigentümlichkeiten mancherlei Art ent⸗ 
falten die Fingerkäfer (Scarites). Der kurze Zapfen, eine Erweiterung des Mittel⸗ 
bruſtringes nach vorn, um den beinahe halbmondförmigen Vorderbruſtring aufzunehmen, 
deutet auf außergewöhnliche Beweglichkeit dieſes letzteren; die breiten, nach außen ſcharf 
gezahnten Vorderſchienen laſſen auf Grabfertigkeit ſchließen, zeichnen ſich überdies an der 
Unterſeite ihrer Spitze durch eine tiefe Auskehlung und zwei beweglich eingelenkte End— 
dornen aus. Am großen, quadratiſchen Kopfe erlangen die drohenden Kinnbacken bei weitem 
das Übergewicht; die dreilappige Oberlippe und die Fühler find kurz, letztere perlſchnur⸗ 
förmig und im Grundgliede ſo lang, daß man ſie faſt für gebrochene Fühler erklären könnte. 
Die ungefähr 100 Arten, alle ungezeichnet und ſchwarz von Farbe, die meiſten von bedeu⸗ 
tenderer Körpergröße, bewohnen nur wärmere Gegenden aller Erdteile. Sie graben ſich 

an Flußufern, am Geſtade des Meeres, oder wo ſonſt das Graben 
möglich, Röhren, die ſie bei Tage nicht gern verlaſſen, ſondern auf 
Beute lauernd durch ihren Körper am Eingange verſchließen. Nach 
Sonnenuntergang kommen ſie vorſichtig aus denſelben hervor, huſchen 
aber eiligſt wieder hinein, wenn ſie Gefahr argwöhnen, und zeigen 
in dieſem Betragen Ahnlichkeit mit unſerer Feldgrille. Die weiter vor⸗ 
gerückte Dunkelheit erhöht ihren Mut und läßt ſie ungezwungener ihre 
Raubzüge verfolgen. Lacordaire traf in Amerika einige Arten in 
den Wäldern unter Steinen oder in faulenden Baumſtümpfen, bei 

1 f Buenos Aires eine Art (Scarites anthracinus) nur unter trockenem 
Rieſen⸗Fingerkäfer Aaſe. Der Rieſen-Fingerkäfer (Scarites gigas) zeichnet ſich 
ee durch glänzende, ſtumpf eiförmige Flügeldecken ohne jegliche Strei: 

fung oder Punktierung und durch einen kurzen Zahn am Seitenrande 
des Halsſchildes aus, deſſen Vorderecken außerdem etwas vorſpringen, und deſſen Vorder⸗ 

rand bis zu einer eingedrückten Querlinie mit feinen Kerbſtrichen verſehen iſt. Dieſer 
Fingerkäfer bewohnt die Küſten des Mittelmeeres und iſt ſchwer zu erhaſchen; es ſei dies 
nur möglich, wie mir ein Freund verſicherte, welcher mir mehrere Stücke aus Spanien 
mitbrachte, wenn es gelungen wäre, durch einen Stock oder ein anderes Werkzeug den 
Eingang zu feiner Höhle früher zu verſperren, als er fie bei ſeinen abendlichen Streif— 
zügen wieder erreicht hatte. Seine blinde Larve lebt, abweichend von denen der meiſten 
anderen Arten, tief im Sande, iſt träger Natur und ſucht ihre Nahrung nicht an der 
Oberfläche. 

Heer lernte auf Madeira die Larve des Scarites abbreviatus kennen und berichtet, 
daß ſie ſich durch den augenloſen großen Kopf vor anderen Laufkäferlarven auszeichne; 
die Beine ſeien ziemlich kurz, die Hüften verhältnismäßig lang und abſtehend, Schenkel⸗ 
ringe und die zuſammengedrückten Schenkel auf der Innenſeite mit einer Doppelreihe 
kurzer Dornen ſowie das ſchmale Endglied des Körpers mit zwei zweigliederigen Anhängen 
verſehen. Die in Deutſchland grabenden Laufkäfer erſcheinen gegen die Fingerkäfer wie 
Zwerge und gehören hauptſächlich der Gattung Dyschirius an. 

Wir haben Flieger, Kletterer und Gräber unter den fleiſchfreſſenden Läufern kennen 
gelernt. Durch einige Pflanzenfreſſer kommt noch weitere Abwechſelung in die Lebens— 
weiſe der Familienglieder. Die dicken und plumpen Arten der Gattung Zabrus. Ein 
ſtark gewölbtes, quer rechteckiges Halsſchild und ſein enger Anſchluß an die gleichfalls 
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ſtark gewölbten und vorn gleich breiten Flügeldecken bringen die gedrungene, weniger zier— 
liche Körperform hervor, durch welche ſich die Gattung Zabrus kenntlich macht. Beim 
Männchen ſind die drei erſten Vorderfußglieder durch ſtarke Erweiterung herzförmig und 

die Flügeldecken in der Regel glänzender als beim Weibchen. Die bekannten Arten, 61 an 
Zahl, bewohnen vorherrſchend die Mittelmeerländer mit Einſchluß der Azoren, einige wenige 
das mittlere Europa, und nur eine Art erſtreckt ſich von Portugal bis nach Preußen und 

von Cypern bis nach Schweden, hat mithin die örtlich weiteſte Verbreitung. 
Dieſe eine Art iſt der Getreide-Laufkäfer (Zabrus gibbus), der durch ſein maſſen— 

haftes Auftreten in einzelnen Gegenden eine gewiſſe Berühmtheit, aber keineswegs im guten 
Sinne, erhalten hat. Es war im Jahre 1812, als im Mansfelder Seekreiſe der Provinz 
Sachſen die Larve an den Winterſaaten und ſpäter an der jungen Gerſte bedeutenden 
Schaden anrichtete, und zwar ſo unerwartet, ſo vereinzelt und ſo vollſtändig der Natur 
der übrigen Laufkäfer widerſprechend, daß die Gelehrten 
die von Germar bekannt gegebene Thatſache, als auf 

irgend welchem Irrtume beruhend, in Zweifel zu ziehen 
begannen. Seit den dreißiger Jahren hat ſich das unlieb— 
ſame Erſcheinen des Getreide-Laufkäfers öfter wiederholt in 
den verſchiedenſten Teilen der Provinz Sachſen, am Rhein, 
in der heutigen Provinz Hannover, in Böhmen und ander— 
wärts. Je öfter und je allſeitiger die Aufmerkſamkeit auf 
dieſen Getreidefeind gelenkt worden iſt, deſto beſtimmter 

hat man ſich von der Schädlichkeit nicht nur der Larven, 
ſondern auch des Käfers ſelbſt, wenn beide in größeren 5 . 
Mengen auftreten, überzeugt. Letzterer iſt ſeiner Geſtalt e Ba 
und Größe nach aus unjerer Abbildung, jeinen übrigen 

Merkmalen nach aus den bereits angegebenen Gattungscharakteren gekennzeichnet; ergän— 
zend ſei nur noch hinzugefügt, daß er oben ſchwarz oder ſchwarzbraun, an der platten 

Unterſeite und an den Beinen heller, pechbraun gefärbt, das Halsſchild am Grunde dicht 
und fein punktiert und an den Hinterecken rechtwinkelig iſt, daß die Flügeldecken tief ge— 

ſtreift und in den Streifen punktiert und die Flügel vollkommen entwickelt ſind, welch Letz— 
teres nicht von allen Arten gilt. Der Getreide-Laufkäfer bewohnt zu der Zeit, in welcher die 
Roggen⸗, Weizen- und Gerſtenkörner noch im Milchſafte ſtehen, die betreffenden Felder oder 
deren Nachbarſchaft und war in der Sommerzeit ſeiner Puppe entſchlüpft. Wie die meiſten 
ſeiner Verwandten kommt er am Tage wenig zum Vorſchein, ſondern ruht unter Steinen, 
unter Erdſchollen und in ähnlichen Verſtecken. Sobald die Sonne am abendlichen Himmel 
verſchwunden iſt (von 8 Uhr an), verläßt er ſeinen Hinterhalt, klettert an einem Halme 
der genannten Getreidearten bis zu der Ahre in die Höhe, und findet er die Körner noch 
weich, ſo ſetzt er ſich feſt, ſchiebt mit den Vorderbeinen die Spelzen beiſeite und benagt 

von obenher das Korn. Bei dieſer Beſchäftigung entwickelt er einen ſo großen Eifer, daß 
weder ein Luftzug, noch ſonſt eine unerwartete Erſchütterung ihn von ſeinem Weideplatze 
herabzuwerfen vermag. Man findet meiſt die Ahren von unten nach oben befreſſen und 
zerzauſt, in dieſer mehr, in einer anderen weniger Körner benagt. H. Breiter be— 
richtet (1869) über ein Roggenfeld in der Grafſchaft Bentheim, das zur Fraßzeit von 
abends 8ſ bis morgens 7 Uhr von obenher ſchwarz ausgeſehen habe, indem auch nicht 
eine Ahre frei von dieſem Freſſer geweſen ſei. An dergleichen Orten finden ſich nun auch 
die Geſchlechter zuſammen und paaren ſich. Das befruchtete Weibchen legt alsbald ſeine 
Eier haufenweiſe, ohne Zweifel flach unter die Erde an Gräſer, welche auf den Ackern 
und auf den Feldrainen wachſen. Denn daß gemeine Gräſer dieſem Kerf zur Nahrung 
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dienen, dürfte aus den Beobachtungen hervorgehen, welche man in Mähren, Böhmen und 
Ungarn gemacht hat, wo immer ſolche Felder am meiſten zu leiden hatten, welche früher 
Wieſe oder Weide geweſen waren, oder ſolche, die an Wieſen angrenzten. 

Die Larve läßt nicht lange auf ſich warten, ernährt ſich von den zarten Keimen und 
Herzblättchen der Gräſer und iſt zu wiederholten Malen bereits im Herbſte, mehr noch nach 
der Überwinterung im Frühjahre als Zerſtörerin der Winterſaaten angetroffen worden. 
Sie kann nicht leicht mit einer anderen Larve verwechſelt werden, welche ſich unter ähn— 
lichen Verhältniſſen auf den Ackern findet, und trägt vollſtändig, wie unſere Abbildung 
auch zeigt, den Charakter aller Laufkäferlarven an ſich. Der von oben etwas gehöhlte 
Kopf iſt länger als breit und wenig ſchmäler als der Halsring, trägt in eine ſcharfe 
Spitze auslaufende, in der Mitte mit ſtumpfem Zahne bewehrte Kinnbacken, hinter deren 
Wurzel viergliederige Fühler und ſechs Augen in zwei ſenkrechten Reihen jederſeits. Den 
Rücken ſämtlicher Körperringe decken Chitinplatten, deren vorderſte größer und braun, die 
weiter folgenden kleiner und mehr rot find, alle aber von einer lichten Längsfurche durch: 
zogen werden. Außer dieſen Hauptſchildern haben die fußloſen Hinterleibsringe noch eine 

Menge kleinerer Hornfleckchen, welche am Bauche zierliche Zeichnungen hervorbringen. Das 
ſtumpf zugeſpitzte Leibesende läuft in zwei zweigliederige kurze Fleiſchſpitzchen aus, an denen, 
wie am ganzen Körper, beſonders aber am Kopfe, kurze Borſtenhärchen zerſtreut wahr⸗ 
genommen werden. Erwachſen mißt die Larve durchſchnittlich 28 mm. Bei Tage hält ſie 

ſich 150 mm und tiefer in einer ſelbſtgegrabenen Erdröhre auf und kommt nur abends und 

nachts zum Fraße hervor. Die Fraßweiſe und die ſonſtigen Gewohnheiten der Larve bieten 

allerlei Eigentümlichkeiten dar. Was bereits von anderen Laufkäferlarven bemerkt worden 

iſt, gilt auch von dieſer: fie zerkleinert die Blättchen der Winterſaaten nicht, um fie zu ver⸗ 
ſchlucken, ſondern zerkaut dieſelben, um den Saft aus dem hierdurch erhaltenen Breie zu 
ſaugen; darum verwandelt ſie die im Herbſte noch zarten Pflänzchen vollkommen, im Früh⸗ 
jahre nach der Beſtockung derſelben wenigſtens einzelne Triebe in Knäuel, welche vertrocknen 

und als dürre Pfröpfchen den Boden bedecken. Der Regenwurm bringt ſehr ähnliche 
Erſcheinungen hervor. Auf dieſe Weiſe verſchwinden vor Winters die Saaten vollſtändig, 
nach der Überwinterung teilweiſe und zwar von den Feldrändern her oder im Inneren 
platzweiſe. 

Dieſe Verbreitungsweiſe der Beſchädigungen weiſt auf die Geſelligkeit der Larven, 

alſo auch auf das klumpenweiſe Ablegen der Eier hin und läßt bei gehöriger Aufmerkſamkeit 
den Herd erkennen, von welchem aus eine Weiterverbreitung erfolgt iſt. Wenn ſchon ein 
Anblick der Art, wie er eben geſchildert wurde, auf die Gegenwart des Zerſtörers ſchließen 
läßt, ſo gehört immer noch ein Kunſtgriff und eine gewiſſe Übung dazu, ſeiner ſelbſt habhaft 
zu werden. Er ſitzt, wie bereits erwähnt, bei Tage in ſeiner Röhre, welche mit ſeinem 
Wachstum tiefer gearbeitet wird und, wenn auch etwas gekrümmt, doch in der Haupt— 
richtung ſenkrecht in die Erde führt. Sowie die Larve das Herannahen einer Gefahr, wie eine 
durch kräftige Tritte hervorgerufene Erſchütterung der Erde, verſpürt, ahmt ſie dem Maul⸗ 
wurfe nach: ſie läßt ſich bis auf den Boden ihrer Wohnung hinabfallen. Wollte man ſie 
jetzt ausgraben, ſo könnte man manchen Spatenſtich thun und möglicherweiſe alle umſonſt, 

da ſie, an die Oberfläche gelangt, aber von loſer Erde bedeckt, ſchnell und unbemerkt das 
Weite ſuchen würde. Um ſich ihrer zu vergewiſſern, hat man vorſichtig gegen Abend den 
Eingang in die Rohre und deren Richtung zu ermitteln — die trockenen Pfröpfchen, welche 

jenem nicht ſelten aufſitzen, weiſen darauf hin —, mit einem raſch die Röhre ſchneidenden, 
ſchräg geführten Spatenſtiche die Erde auszuwerfen und wird dann meiſt in dem aus⸗ 
geworfenen oberen Röhrenteile die hier ſich aufhaltende Larve bloßgelegt, ſie jedenfalls ver⸗ 
hindert haben, in die Tiefe hinabzugleiten. Es iſt noch nicht gelungen, durch künſtliche Zucht 

. c 2 
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die Lebensdauer der Larve zu ermitteln. Die gefangenen Larven freſſen ſich gegenſeitig an 
und auf, ſobald das gebotene Getreide nicht die hinreichende Nahrung liefert. Der Umſtand, 
daß die gleichzeitig lebenden Larven verſchiedene Größe haben, und daß andere unter ähn— 
lichen Verhältniſſen vorkommende Käferlarven zu ihrer Entwickelung mehrere Jahre bedürfen, 
veranlaßte mich früher, auch von dieſer Art eine mehrjährige Brut anzunehmen; ich bin aber 
neuerdings nach verſchiedenſeitigen Beobachtungen zu einer anderen Anſicht gelangt. Die 
Nachkommen der ungefähr Mitte Juni geborenen Käfer überwintern in verſchiedener Größe, 
kommen nach der Überwinterung um die Mitte des Mai zu der Verpuppung und werden 
ſpäteſtens 4 Wochen nachher zu Käfern, ſo daß mithin nur von einjähriger Brut die Rede 
ſein kann. Es mögen auch hier, wie dies ſchon von anderen Laufkäfern bemerkt wurde, nicht 
immer die Zeiten pünktlich innegehalten werden; denn ſonſt ließe ſich nicht erklären, wo im 
erſten Frühjahre die Käfer herkommen, die ich ſehr vereinzelt angetroffen habe. Es 
braucht wohl nicht erſt erwähnt zu werden, ſondern erſcheint ſelbſtverſtändlich, daß die 
Verpuppung im Grunde der etwas erweiterten Röhre erfolgt. 

| Wo nach den Berichten ganze Roggenfelder durch die freſſenden Käfer ein ſchwarzes 
Anſehen bekommen oder die Larven ſo dicht beiſammen freſſen, daß man mit jedem Spaten— 

ſtiche 15— 30 Stück derſelben zu Tage fördert, wie 1869 im Kreiſe Minden, da liegt es 
ſicher im Intereſſe der Feldbeſitzer, dieſen Zerſtörern möglichſte Schranken zu ſetzen und 

ſich ihrer zu erwehren. 
Nachdem das Betragen der Laufkäfer im allgemeinen geſchildert, der weſentlichſten 

Abweichungen davon bei einzelnen Sippen gedacht und die Grundform ihres Körperbaues 
durch mehrere Abbildungen verſinnlicht worden iſt, ſo würde ein weiteres Eingehen auf 
dieſe Familie nur ermüden. Wer zahlreiche Arten aus der nächſten Verwandtſchaft des 

Getreidelaufkäfers, der von allen jedoch der am ſtärkſten gewölbte iſt, bei einander zu ſehen 
wünſcht, dem können wir nur raten, ſie in der Zeit vom Oktober bis zum Beginn des 
nächſten Frühjahres in ihrem Winterlager aufzuſuchen. Hierzu ſind keine beſonderen Kunſt— 
griffe und keine praktiſchen Erfahrungen nötig, ſondern es reicht aus, einen und den anderen 
größeren Stein auf einem beliebigen Feldwege zu lüften und die von ihm bedeckt geweſene 
Bodenfläche anzuſchauen. Da zeigt ſich ein Bild, verſchieden je nach der Ortlichkeit und 
nach der Jahreszeit, immer jedoch geeignet, einen Blick in das geheime Getriebe der Kerf— 

welt zu thun, im Winter ſtarr und regungslos, je näher dem Frühlinge voller Leben und 
Angſt verratender Beweglichkeit. Unter dem mancherlei Geziefer haben aber die Läufer 
ſicherlich das Übergewicht. 

Der ſinnige Spaziergänger, welcher Gefallen an der ſchönen Natur findet und auch 
das Kleine und Unbedeutende bemerkt, welches ſich ſeinen Blicken darbietet, bekommt dieſen 
und jenen Laufkäfer zu ſehen, mit den im Waſſer lebenden Kerfen hat es freilich eine andere 

Bewandtnis. Um dieſe zu beobachten, muß man mehr Muße und Intereſſe haben als ein 
gewöhnlicher Spaziergänger; man muß an Tümpeln, Lachen, Gräben mit ſtehendem Waſſer 
ſich umhertummeln und aufmerkſam ausſchauen. Da gibt es allerlei wunderbare Dinge 
zu ſehen und viel zu berichten für den, welcher ſich einigermaßen kümmert um das Geſchmeiß, 
das hier zeitweilig oder für immer lebt, um zu freſſen und gefreſſen zu werden. Denn 
nimmt das Morden unter dergleichen Geſindel in der Luft und auf der weiten Erdober— 
fläche kein Ende, ſo gehört es zum faſt ausſchließlichen Handwerke derer, welche das Geſchick 
in ein Waſſerloch einſperrte, wo ſo leicht kein Entkommen iſt und der Schwächere dem 

Stärkeren immer unterliegen muß. Könnten wir durch die Berichte, die ſich auf die 
Schwimmkäfer beziehen, unſere Leſer für einen nur kleinen Teil jener Waſſerbewohner 
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intereſſieren und ſie veranlaſſen, ſelbſt hinzugehen und zu ſehen, ſo würden wir unſeren 
Zweck erreicht haben, und ſie wären reichlich belohnt; denn ſie würden mehr ſehen, als 
wir ihnen hier erzählen können. 

Die Schwimmkäfer, Tauchkäfer Dyticidae und Hydrocanthari), um welche 
es ſich zunächſt handelt, ſind für das Waſſerleben umgeſchaffene Laufkäfer. Da aber dieſes 
weniger Abwechſelung bietet als das Leben in der freien Luft, ſo finden wir hier auch 

bei weitem nicht den Formenreichtum wie dort. Mundteile und Fühler der Schwimm⸗ 
käfer unterſcheiden ſich nicht von denen der Läufer, namentlich iſt die äußere Lade der 
Unterkiefer in die charakteriſtiſche Taſterform übergegangen, der Körper jedoch verbreitert 

und verflacht, in ſeinen drei Hauptteilen geſchloſſen, nach oben und unten ſo ziemlich 
gleichmäßig gewölbt und in den Umriſſen ein regelmäßiges Oval darſtellend. In gleicher 
Weiſe werden die Beine, vorzugsweiſe die hinterſten, breit und bewimpern ſich zur Nach⸗ 
hilfe ſtark mit Borſten, denn ſie dienen als Ruder, ihre Hüften ſind meiſt groß, quer, 
reichen faſt bis zum Seitenrande des Körpers und verwachſen mit dem Hinterbruſtbeine 

vollſtändig. Bisweilen verkümmert das vierte Fußglied der Vorderbeine, während beim 
Männchen die drei erſten desſelben Paares, manchmal auch des folgenden in zum Teil 
eigentümlicher Weiſe ſich erweitern, und auch die Verwachſung der drei vorderſten von 
den ſieben Bauchringen findet hier wie bei den Gliedern der beiden voraufgehenden 
Familien ſtatt. Neben der Fähigkeit zum Schwimmen fehlt den Dytieiden keineswegs 
die zum Fliegen. Da ſie faſt ausſchließlich in ſtehenden Wäſſern leben, deren manche im 
Sommer austrocknen, ſo würden ſie einem ſicheren Tode entgegengehen, wenn nicht die 
Flugfertigkeit vorgeſehen wäre. Am Tage bei Sonnenſchein oder in der Dämmerung ver⸗ 
laſſen ſie ihr Element von einer Waſſerpflanze aus, an der in die Höhe gekrochen wurde, 
und daher iſt es zu erklären, daß man in Regenfäſſern, in Röhrtrögen und in ähnlichen 
Waſſerbehältern manchmal gerade die größeren Arten zu ſehen bekommt, daß ſie des 
Morgens, weit entfernt von ihrem gewöhnlichen Aufenthalte, auf dem Rücken hilflos 
daliegend, auf den Glasfenſtern von Treibhäuſern und Warmbeeten gefunden worden 
ſind, die ſie entſchieden für eine glänzende Waſſerfläche gehalten haben mußten. Sehr 
viele benutzen ihr Flugvermögen, um unter Moos in den Wäldern ihr Winterquartier 
zu ſuchen, wo ich ſie ſchon neben Laufkäfern, Kurzflüglern und anderen in der Erſtarrung 
angetroffen habe. Da ſie nicht durch Kiemen atmen, ſo bedürfen ſie der Luft oberhalb 

des Waſſers, kommen dann und wann aus der Tiefe hervor und hängen gleichſam mit 

ihrer Hinterleibsſpitze, wo das letzte Luftröhrenpaar mündet, an dem Waſſerſpiegel, um 
friſche Luft auf- und am filzig behaarten Bauche mit in die Tiefe hinabzunehmen. Warmer 
Sonnenſchein lockt ſie beſonders an die Oberfläche und belebt ihre Thätigteit, während ſie 
ſich an trüben Tagen im Schlamme verkriechen oder verborgen unter Waſſerpflanzen ſitzen; 

denn fehlen dieſe einem Waſſertümpel, ſo fehlen auch ſie. Die überwiegende Anzahl von 
ihnen, mit ſehr großen und nach vorn erweiterten Hüften, ſchwimmen unter gleichzeitiger 
Bewegung der Hinterbeine, alſo nach den Regeln dieſer edlen Kunſt, einige kleinere Arten, 
mit ſchmalen Hinterhüften, unter abwechſelnder Bewegung der Hinterbeine; dieſe ſind die 
Waſſertreter. 

In Bezug auf die Larven müſſen wir wieder unſere große Unwiſſenheit bekennen; 

von den paar beſchriebenen läßt ſich nur anführen, daß ſie mit ſechs ſchlanken, bewim⸗ 

perten und zweiklauigen Beinen ausgerüſtet ſind, aus elf Leibesgliedern beſtehen, welche 
auf dem Rücken von Chitinſchildern bedeckt werden; nur das letzte röhrenförmige iſt durch⸗ 
aus hart und läuft in zwei ungegliederte, aber eingelenkte und gefiederte Anhängſel aus, 
welche mit dem letzten Luftlochpaare in Verbindung ſtehen und früher (S. 16) als Tracheen⸗ 
kiemen bezeichnet worden ſind. Der wagerecht vorgeſtreckte platte Kopf zeichnet ſich durch 
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einfache, ſichelförmige Kinnbacken, freie Kinnladen mit eingliederigen Taſtern, ein kurzes, 
fleiſchiges Kinn mit zweigliederigen Taſtern und keine Spur einer Zunge, durch den Mangel 

der Oberlippe, durch viergliederige Fühler und jederſeits durch eine Gruppe von ſechs, in 
zwei Senkſtrichen ſtehenden Punktaugen aus. Die Kinnbacken dienen dieſen Larven nicht 
nur zum Feſthalten und Verwunden ihrer Beute, wie den Laufkäferlarven, ſondern in 
Ermangelung einer Mundöffnung gleichzeitig als ſolche. Sie ſind nämlich hohl, vor der 
Spitze in einer Spalte offen und bilden ein Saugwerk, mit welchem die flüſſige Nahrung 
aufgenommen wird. Wegen der Übereinſtimmung hinſichtlich der Freßwerkzeuge bei dieſer 
mit den beiden vorangehenden Familien ſind alle drei von früheren Syſtematikern als 
Fleiſchfreſſer (Adephagi) zu einer Gruppe zuſammengeſtellt worden. 

Die etwa 600 bekannten Schwimmkäfer breiten ſich über die ganze Erde aus, vor— 

wiegend jedoch in der gemäßigten Zone, und ſtimmen wie in der Geſtalt auch in der 
meiſt eintönigen Färbung überein, ſo zwar, daß hier in keinerlei Weiſe die Bewohner 
heißerer Erdſtriche eine Auszeichnung vor unſeren heimiſchen aufzuweiſen haben. Schwarz, 

braun, bei den größten wohl auch olivengrün mit oder ohne ſchmutziggelber Zeichnung, 
welche vorherrſchend einige Ränder trifft, ſind die einzigen Farben, welche den Schwimm— 
käfern zukommen. Gegen den Herbſt findet man ſie am zahlreichſten und, wie es ſcheint, 
alle als Neugeborene und zur Überwinterung beſtimmt. 

Der geſäumte Fadenſchwimmkäfer (Dyticus marginalis) in unſerer umſtehen— 
den Abbildung (Fig. 1 und 2) gehört zu den größten der ganzen Familie, hängt jetzt mit 

der äußerſten Spitze ſeines Hinterleibes an der Oberfläche des Waſſers, fährt im nächſten 

Augenblicke hinab und wühlt ſich in den Schlamm des Grundes, oder verſteckt ſich in 
das Gewirr der dort wurzelnden Pflanzen, kommt wieder hervor, eine kleine Larve oder 
einen anderen Mitbewohner des ſchmutzigen Tümpels ſo lange verfolgend, bis er den 
leckeren Biſſen triumphierend zwiſchen ſeinen ſcharfen Freßzangen feſthält. Der Bau des 
Körpers und der gleichmäßig rudernden Hinterbeine verleihen ihm die ausreichende Gewandt— 
heit. Die Mittel- und Vorderbeine find zum Klettern und Feſthalten eingerichtet, in beiden 
Geſchlechtern aber verſchieden gebaut. Während die fünf ſeitlich etwas zuſammengedrückten 
Fußglieder beim Weibchen untereinander ziemlich gleich ſind, höchſtens das Klauenglied durch 
ſeine Länge ſich mehr auszeichnet, erweitern ſich die drei erſten der männlichen Mittel- 
füße und ſind, wie bei vielen Laufkäfern, an der Sohle mit einer Bürſte kurzer Borſten 

dicht beſetzt. An den Vorderbeinen bilden dieſelben zuſammen eine kreisrunde Scheibe, 

welche auf der Sohle außer der Bürſte noch zwei Näpfchen trägt. Eine einfache und doch 
wunderbare Einrichtung. Wenn das Tier ſeine Vorderfüße platt aufdrückt auf einen Körper, 
z. B. ein im Waſſer liegendes Aas, die polierte Oberfläche ſeines Weibchens, ſo kommt die 

Innenſeite jener Näpfchen mit zur Berührung, dann aber zieht ein mitten durch gehender 
Muskel die Innenwand zurück und es bildet ſich ein luftleerer Raum innerhalb dieſes 
kleinen Schröpfkopfes, die Beine haften auf dieſe Weiſe feſter, als es unter Aufwand von 

vielleicht zehnmal mehr Muskelkraft möglich wäre. 
Die immer glänzende, niemals naſſe Oberfläche des ganzen Körpers iſt oben dunkel 

olivengrün mit Ausnahme einer gleichmäßigen, gelben Einfaſſung rings um das Hals— 
ſchild und einer nach hinten allmählich ſchwindenden am Außenrande der Flügeldecken. 
Dieſe letzteren bieten bei den anderen Dyticus-Arten ein noch anderes Unterſcheidungs— 
merkmal der Geſchlechter, bei der unſerigen nur teilweiſe. Sie ſind nämlich auf ihrer 
größeren Vorderhälfte bei den Weibchen ſtark gefurcht, während gerade von unſerer Art 
ebenſo häufig Weibchen mit glatten, den männlichen vollkommen gleichen Flügeldecken an: 
getroffen werden. Die Zweigeſtaltigkeit der Flügeldecken nach den beiden Geſchlechtern kennt 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. — 
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man längſt und war auch ſchon früher bemüht, eine Deutung für ſie zu finden. Die An⸗ 
nahme lag nahe, daß die durch Furchen erzeugte Rauheit des Rückens dem Männchen das 
Feſthalten auf demſelben bei der Paarung erleichtern dürfe. Kirby und Spence in ihrer 
„Einleitung in die Entomologie“, ebenſo wie Darwin in ſeiner „Abſtammung des Men⸗ 
ſchen und die geſchlechtliche Zuchtwahl“ gehen von dieſer Anſicht aus, jene betrachten aber 
die in Rede ſtehende Einrichtung als einen unmittelbaren Ausfluß der göttlichen Weisheit, 
dieſer als das Produkt allmählicher Entwickelung durch Naturzüchtung. Darwin folgert 
nun weiter: Sind die Flügeldeckenfurchen als Förderungsmittel zur Begattung wirkſam, 
ſo haben die damit ausgerüſteten Weibchen im Kampfe um das Daſein vor den glatt: 
deckigen einen gewiſſen Vorzug voraus, dieſe letzten haben nach dem Geſetze der Kompen⸗ 
ſation des Wachstums ſtatt der komplizierteren Ausbildung der Flügeldecken kräftigere 

= —_ 

AIG PLEGELX). 

Geſäumter Fa denſchwimmkäfer (Dyticus marginalis): 1) Männchen, 2) Weibchen, 3) Eier, 4) Puppe, 5) Larve an 
einer Kaulquappe. 6) und 7) laufkäferartiger Kolbenwaſſerkäfer (Hydrous caraboides) nebſt Larve. 8) gefurchter 
Fadenſchwimmkäfer (Acilius sulcatus), Weibchen. 9) Hydroporus elegans. 10) Cnemidotus caesus. Natürliche Größe. 

Natur, namentlich kräftigere Schwimmbeine und ſind daher wieder in dieſer Beziehung 
im Vorteile; wogegen die minder begünſtigten Zwiſchenformen im Laufe der Zeit vom 
Schauplatze verſchwinden mußten. Joſeph hat ein ſolches Weibchen mittlerer Form auf: 
gefunden, zwar nicht von der in Rede ſtehenden, ſondern von einer anderen ſehr nahe ver: 
wandten Art (Dyticus dimidiatus). Dasſelbe hat Andeutungen von Furchen, wie deren 
zwei auch beim Männchen vorhanden ſind, ſchmal und ſeicht, nur die ſechſte und ſiebente 

Furche iſt etwas breiter und tiefer. Wenn nun ein noch nicht von der Schaubühne ab: 
getretenes Weibchen ſolcher Mittelform aufgefunden worden iſt, ſo dürfte bei einer viel⸗ 
ſeitigeren Nachforſchung vielleicht auch noch ein zweites und drittes aufgefunden werden, 

und dieſelben ſind ſomit noch nicht ausgeſtorben. Was weiter die kräftigeren Schwimm⸗ 
beine der glatten Weibchen anlangt, ſo iſt dieſes Merkmal von ſo unbeſtimmter und 
unſicherer Natur, daß es von dem einen zu gunſten ſeiner Anſicht geſehen, von dem 
anderen geleugnet worden iſt und entſchieden geleugnet werden kann, wodurch hier das 
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Kompenſationsgeſetz des Wachstums hinfällig wird. — Neuerdings bringt von Kieſenwetter 
eine andere Erklärung vom Dimorphismus der Dyticidenweibchen, welche den Darwinſchen 
Grundſätzen entſpricht. Davon ausgehend, daß die Flügel der Kerfe als Ausſtülpungen 
der Haut zu betrachten ſeien, welche von Adern oder Rippen, den urſprünglichen Luft: 

röhrenſtämmen geſtützt werden, daß in den Flügeldecken der Käfer dieſelben meiſt verwiſcht, 
aber immer noch nachweisbar ſind, werden die gerippten oder gefurchten Flügeldecken im 

Gegenſatze zu den glatten von vornherein als die urſprünglichere Bildung betrachtet. Dafür 
ſpricht auch der Umſtand, daß ſchon in der Tertiärzeit Dyticiden mit gefurchten Flügel— 
decken vorgekommen ſind. „Hat man nun“, fährt von Kieſenwetter fort, „die überaus 
formenreiche Entwickelung des Inſektentypus, als der durch Tracheen atmenden Gliedertiere, 
nicht im Waſſer, wo man verhältnismäßig wenige Inſekten antrifft, ſondern auf dem Lande 
zu ſuchen, wo ſie bekanntlich in unendlicher Vielgeſtaltigkeit auftreten, ſo darf man ins⸗ 
beſondere die Dyticiden als urſprüngliche Carabenform anſehen, die dem Leben im Waſſer 
angepaßt worden iſt, oder beſtimmter im Darwinſchen Sinne geſprochen, die dem Waſſer⸗ 

leben ſich allmählich angepaßt hat; nicht umgekehrt die Caraben als Dyticiden, welche ſich 
zu Landraubtieren umgeſtaltet haben. Den Carabentypus kommt aber jenes Rippenſyſtem 
der Flügeldecken, deſſen Bedeutung wir eben darzulegen ſuchten, in ganz beſtimmt aus⸗ 
geſprochener Weiſe zu, und man hat es daher auch für die Dyticiden als das urjprüng- 
lich typiſche zu betrachten und folgerecht anzunehmen, daß die anfänglich vorhandenen 
Furchen erſt durch Anpaſſung an das Leben im Waſſer, für welches eine möglichſt glatte 

Körperoberfläche vorteilhaft war, allmählich beſeitigt worden ſind, daß aber gewiſſe Weibchen 
ſie in mehr oder minder modifizierter Form beibehalten haben, da ſie ihnen wieder in 
anderer Hinſicht (für die Begattung) von Vorteil waren, während andere Weibchen ſie gleich 
den Männchen verloren. Letzteren Weibchen kommt (abgeſehen von der mindeſtens proble— 
matiſchen Frage, ob ſie eine kräftigere Entwickelung haben) die glatte Oberfläche für ihre 
Bewegungen im Waſſer zu ſtatten, erſtere dagegen haben Ausſicht auf zahlreichere Nach— 
kommenſchaft, und jeder dieſer Vorteile iſt nach Darwinſcher Auffaſſung ſchon an ſich für 
ausreichend zu erachten, um im Laufe der Generationen die entſprechende Bildung der 
Weibchen zu fixieren oder in Fällen, wo beide Momente ſich die Wage halten, die weib— 
lichen Individuen in zwei Raſſen zu ſpalten, die unvermiſcht nebeneinander beſtehen, indem 
die minder begünſtigten Zwiſchenformen ausgemerzt werden.“ 

Wir müſſen es dem Leſer überlaſſen, ſich ſelbſt für die eine oder die andere Anſicht 
zu erklären oder keine von den beiden anzunehmen und in dieſen Unterſchieden nur den 

überall vorkommenden Ausdruck für den unendlichen Formenreichtum in der organiſchen 

Natur zu erkennen. Nach dieſer Abſchweifung, welche wir für geboten hielten, um einen 
Begriff zu geben, wie weit die Spekulation auf dieſem Gebiete von der eigentlichen For— 
ſchung ablenken kann, kehren wir zur Charakteriſtik des geſäumten Fadenſchwimmkäfers 
zurück. Die Unterſeite ſeines Körpers und die elfgliederigen Borſtenfühler ſind gelb gefärbt, 
die Beine etwas dunkler. Wie die größeren Laufkäfer einen übelriechenden grünbraunen 
Saft ausſpeien, um denjenigen außer Faſſung zu bringen und zur Freilaſſung ihrer Perſon 
zu nötigen, der einen zwiſchen die Finger nahm, ſo ſondern unſer Schwimmkäfer und die 
mittelgroßen anderen Arten aus dem Vorder- und Hinterrande ſeines Halsſchildes eine 

milchweiße Flüſſigkeit aus, welche gleichfalls einen unangenehmen Geruch verbreitet. 
Wollen wir der Entwickelungsgeſchichte dieſes Schwimmkäfers weiter nachgehen und 

ſomit einen Begriff von der der übrigen erhalten, die im großen Ganzen keine andere 
ſein dürfte, ſo brauchen wir nur eine Partie derſelben in ein Aquarium zu ſetzen, welches 
über dem kieſigen Boden etwas Schlamm und ſtatt des üblichen Felſens in der Mitte 
einige Raſenſtücke enthalten müßte. Bei der großen Gefräßigkeit der Tiere verurſacht ihre 

4 * 
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Sättigung einige Schwierigkeiten, doch können Ameiſenpuppen, Froſch- und Fiſchbrut, 
Waſſerſchnecken, eine tote Maus und andere in Ermangelung von kleineren, weicheren 
Waſſerinſekten aus der Not helfen. Im Frühjahre erfolgt das Brutgeſchäft, indem das 
Weibchen mit den Vorderbeinen den untergetauchten Stengel einer Waſſerpflanze umarmt, 
während es die Schwimmbeine ſchräg nach oben hält und die Leibesſpitze nach unten weit 
heraustreten läßt. Zwiſchen der ſchneidigen Spitze dieſer tritt jetzt eine kurze Legröhre 

hervor, mit welcher der betreffende Pflanzenſtengel angeſchnitten und mit einem Ei nach 
dem anderen beſchenkt wird. Die ovalen Eier find ungefähr 2,25 mm lang, gelb gefärbt 
und entwickeln ſich nach etwa 12 Tagen. Winzig kleine Würmchen wimmeln dann im 
Waſſer umher und ihre gewaltige Gefräßigkeit, in welcher fie ſich untereinander nicht ver: 
ſchonen, zeigt, daß ſie Luſt haben, ſchnell größer zu werden. Schon nach 4—5 Tagen 
meſſen ſie beinahe 10 mm und ziehen ihr erſtes Kleid aus, nach derſelben Zeit ſind ſie 
noch einmal ſo groß und häuten ſich zum zweiten, und bei gleich beſchleunigtem Wachs— 
tum ein drittes Mal. Freilich wurde manche dieſer Larven, bevor ſie ſich einigermaßen 
kräftigte, die Beute eines ſtärkeren Räubers, wie einer Libellenlarve und anderer. Im 

ſpäteren Alter, wenn ſie erſt mehr Nahrung bedarf, ſchreitet das Wachstum weniger raſch 
fort; wir ſehen ſie erwachſen in unſerer Abbildung, und zwar von derſelben Geſtalt, welche 

ſie aus dem Ei mitbrachte. Mit geöffneten Zangen lauert ſie ruhig, bis eine unglückliche 
Mücken⸗ oder Haftlarve, hier eine Kaulquappe, in ihre Nähe kommt, und erfieht den günſtigen 
Augenblick, um ſich unter einigen ſchlangenartigen Windungen ihres Körpers auf das Opfer 
zu ſtürzen und es zu ergreifen. Unter denſelben Körperbewegungen und mit den Beinen 
arbeitend, geht ſie nun auf den Boden, ſetzt ſich an einer Waſſerpflanze feſt und ſaugt die 
Beute aus. Die Reihen der Larven hatten ſich im Aquarium etwas gelichtet; denn obſchon 
ich gleich nach dem Erſcheinen der jungen Lärvchen zu deren Schutze die Käfer entfernt hatte, 
die übrigens nun ſterben, da ſie ihren Zweck erfüllt haben, obgleich ich mir alle Mühe gab, 
jenen hinreichende Nahrung zukommen zu laſſen, verſchonten ſie ſich doch nicht, ſei es nun, 
daß die nahe Berührung, in welche ſie im Aquarium kamen, ihre Mordgier reizte, ſei es, 
daß ich ihren beſtändigen Hunger unterſchätzt hatte. Um ſie daher am Ende nicht alle zu ver⸗ 
lieren, fing ich mir neue ein, die ich nach vorhergegangener genauer Unterſuchung als der: 
ſelben Art angehörig erkannt hatte, und brachte ſie zu den früheren. Die kleineren mußten 
ſich am meiſten ihrer Haut wehren, denn ſie wurden gleich einmal gepackt, wenn ſie ſich nicht 

vorſahen. Die erwachſenen unter ihnen fingen an, in ihrer Freßbegierde nachzulaſſen, ſie 
krochen an der ſteinigen Unterlage der Raſenſtücke in die Höhe und verſchwanden allmählich 
unter dieſen. Nach Verlauf von ungefähr 14 Tagen lüftete ich eins der Stücke, welches 
loſe auf der Erdunterlage ſaß, und fand zu meiner Freude einige Höhlungen mit je einer 
Puppe, an welcher Form und Gliedmaßen des künftigen Käfers erkannt werden. Nach durch⸗ 
ſchnittlich dreiwöchiger Ruhe für die Sommerzeit reißt die Hülle im Nacken, und der 
junge Käfer arbeitet ſich hervor; die erſt im Herbſte zur Verwandlung gelangten Puppen 
überwintern. Ehe der Neugeborene ſeinen Eltern vollkommen gleicht, vergeht eine geraume 
Zeit. Am erſten entwickeln ſich die zuſammengerollten, äußerſt zarten Flügel und deren 
Decken, hierauf iſt der Käfer ſeiner Form nach ausgebildet, aber noch ungemein weich und 
von gelblichweißer Farbe. In dieſem Zuſtande wäre er im Waſſer noch nichts nütze, er 

bleibt daher auch ferner in ſeiner feuchten Wiege, wird mit jedem Tag feſter und dunkler, 
und erſt am achten Tage iſt er fähig, ſeine düſtere Geburtsſtätte zu verlaſſen. Auch ſelbſt 
dann noch, wenn ſie ſchon luſtig im Waſſer umherſchwimmen, kann man an der blaſſen Farbe 

des Bauches und der weicheren Chitindecke die jüngeren von den älteren Schwimmkäfern 
unterſcheiden. Rauben und Morden wird fortgeſetzt. Der geſäumte Fadenſchwimmkäfer 
und die wenigen Arten der Gattung Dyticus, welche neben ihm in Deutſchland allgemeine 
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Verbreitung haben, ſind in Fiſchteichen nicht gran gejehen; denn ſie greifen die junge Brut 
an und verhindern ihr Aufkommen. 

Während Dyticus, oder auch Dytiscus geſchrieben, zwei ziemlich gleiche und bemweg- 
liche Krallen an den Hinterfüßen hat, kommen bei den mittelgroßen Fadenſchwimmkäfern, 
die den Gattungen Acilius und Hydaticus angehören, zwei ungleiche vor, deren obere 
feſt iſt, bei Cybister Roeselii nur eine bewegliche; überhaupt find es die Verſchiedenheiten 
in der Klauenbildung und in den Erweiterungen der männlichen Vorder- und Mittelfüße, 
welche die weſentlichen Erkennungszeichen der aufgeſtellten Gattungen abgeben. 

Der gefurchte Fadenſchwimmkäfer (Acilius sulcatus), deſſen Weibchen wenig 
hinter der Mitte in unſerem Bilde (S. 50, Fig. 8) ſich breit macht, ſtimmt in der ſcheiben— 
förmigen Erweiterung der männlichen Vorderfüße mit der Gattung Dyticus überein, unter— 
ſcheidet ſich aber von ihr durch die bereits angegebene Krallenbildung an den Hinterfüßen 
und durch den Mangel einer Ausrandung an dem letzten Bauchringe. Die Weibchen führen 
auf den vier Zwiſchenräumen zwiſchen ihren wenigen, die ganze Länge der Flügeldecken 
durchziehenden Riefen lange Behaarung ſowie je ein dergleichen Büſchchen an den Enden 
der gelben Mittellinie des licht umrandeten Halsſchildes. Die Oberſeite des Körpers iſt 
ſchwarzbraun, die untere ſchwarz mit Ausſchluß einiger gelblichen Flecke am Bauche. Die 
Larve zeichnet ſich durch geſtrecktere Bruſtringe vor der vorigen aus. Der gefurchte Faden— 
ſchwimmkäfer kommt überall zwiſchen den größeren, gleichgroßen und bedeutend kleineren 
Dyticiden vor und unterſcheidet ſich weder durch Lebensweiſe, noch in der Entwickelung 
von der zuerſt geſchilderten Art. 

Die kleinſten, dieſen Formenkreis beſchließenden Schwimmkäfer von durchſchnittlich kaum 

4,5 mm Länge gehören der Gattung Hydroporus an, welche ſich durch nur vier Fußglieder 
an den beiden vorderen Paaren der Beine und durch fadenförmige Hinterfüße neben ihrer 

geringeren Größe von allen anderen unterſcheiden. Die 180 über die ganze Erde ver— 
breiteten Arten, deren eine (nigrolineatus) in Europa und in Nordamerika zugleich vor— 
kommt, laſſen ſich teilweiſe ſchwer voneinander unterſcheiden. Manche zeichnen ſich durch 

artige, lichte Zeichnungen aus, eine beſonders, der Hydroporus elegans, führt den 
Namen mit Recht. Auf bleichgelbem Untergrunde der Flügeldecken, welcher dem ganzen 
Tierchen eigen, ſtehen ſchwarze, ſaubere Schraffierungen, wie ſie unſere Abbildung (S. 50, 
Fig. 9) vergegenwärtigt. Dieſer Käfer gehört zu den Berühmtheiten des Mannsfelder 

Salzſees, oder vielmehr der in ſeiner unmittelbaren Nähe befindlichen Waſſerlöcher, kommt 
ſonſt nur wieder im Süden Europas (Frankreich, Schweiz, Kiew) und an denjenigen 
Stellen des Adriatiſchen Meeres vor, welche ſich für den Aufenthalt von Schwimmkäfern 
eignen. 

Um auch der Waſſertreter mit ſchmalen, nicht verlängerten Hinterhüften zu gedenken, 
ſei der Onemidotus caesus erwähnt, über deſſen Körperbildung viel Abweichendes von 
den vorigen zu berichten wäre; der an einer Waſſerpflanze in unſerem Bilde (S. 50, Fig. 10) 
emporkriechende kann einen ungefähren Begriff davon geben. Die größte Breite erlangt 
der Käfer von einer Schulterecke zur anderen, das kurze, hinten in einen Mittelzahn 
ausgezogene Halsſchild verengert ſich nach vorn mit geradlinigem Seitenrande, und durch 
das Vorquellen der Augen tritt abermalige Verbreiterung ein. Die nur zehngliederigen, 
der Stirn eingelenkten Fühler und die bedeutendere Länge des letzten, kegelförmigen Kiefer— 
taſtergliedes im Vergleich zum vorletzten begründen weitere Merkmale. Alle Beine ſind 
ſchlank, beſonders die Füße. Die ſtark gewölbten Flügeldecken, an deren Grunde ein 
Schildchen nicht bemerkt wird, durchziehen Reihen grober Punkte, welche nach hinten 
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allmählich verſchwinden, ein gemeinſchaftlicher dunkler Fleck und meiſt einige kleinere 
auf der Scheibe decken ihren blaßgelben Grund als einzige e von dieſer Körper⸗ 
färbung. 

Mehr als die eben beſprochenen Schwimmkäfer müſſen die Taumel⸗, Dreh- oder 
Wirbelkäfer (Gyrinus) die Aufmerkſamkeit desjenigen auf ſich lenken, welcher nur einige 
Minuten beobachtend an Gewäſſern der vorher bezeichneten Art verweilt; denn die ſtahl⸗ 

blauen, im Glanze der Sonne förmlich leuchtenden Käferchen können ſeinen Blicken un⸗ 
möglich entgehen. Er könnte leicht auf den Gedanken kommen, daß es kein luſtigeres, 
glücklicheres Geſchöpf gäbe. Jetzt gruppiert ſich die kleine Geſellſchaft auf einem Punkte, 
jeder fährt hin und her, der eine beſchreibt einen größeren Kreis, der zweite folgt, ein 
dritter vollendet den Bogen in der entgegengeſetzten Richtung, ein vierter zeichnet andere 
Kurven oder Spiralen, und ſo kommen ſie im wechſelnden Spiele bald einander näher 
oder ferner. Bei dieſen höchſt gewandt ausgeführten Bewegungen, wie ſie in ſeiner Weiſe 
der geſchulteſte Schlittſchuhläufer nicht beſſer ausführt, ſteht das Waſſer unter dem einzelnen 
faſt ſtill, nur, wo mehrere bei einander ſind, bilden ſich embryoniſche Wellen. Jetzt plumpt 
ein ſchwerfälliger Froſch in ihrer Nähe in das Waſſer oder es wird auf andere Weiſe 
beunruhigt, da, wie die Strahlen des Blitzes, fahren die kleinen Schwimmer auseinander, 
und es dauert eine geraume Zeit, ehe ſie ſich wieder zum alten Spiele vereinigen. So 
beim Sonnenſchein oder bei warmer, ſchwüler Luft ohne denſelben; an rauhen, unfreund- 
lichen Tagen bemerkt man keine Spur von den Taumelkäfern, deren ewigen Freuden⸗ 
taumel man wahrſcheinlich mit dieſem Namen hat bezeichnen wollen; fie halten ſich ver: 
borgen am Rande zwiſchen den Blättern der Pflanzen oder auf dem Grunde des Gewäſſers. 
Um ihr Betragen in dieſem Falle zu beobachten, eignet ſich ihr natürlicher Aufenthalt 
wenig, hierzu bedarf es ihrer Gefangennahme. In dieſer Beziehung hat von Malinowski 
einige intereſſante Beobachtungen veröffentlicht, welchen die folgenden Mitteilungen ent⸗ 
nommen ſind. Eine zahlreiche Geſellſchaft des Gyrinus strigipennis war aus einem Bade⸗ 
hauſe in der Donau geſchöpft und in ein Glas mit Waſſer geſetzt worden. Als einige 

Tage nachher verſchiedene Stücke toter Käfer auf dem Waſſer umherſchwammen und da⸗ 
durch die Vermutung nahe gelegt ward, daß ſie ſich aus Mangel an Nahrung anfreſſen, 
wurde ein Stückchen friſches Fleiſch in das Waſſer geworfen. Kaum war dasſelbe auf 
dem Boden des Gefäßes angelangt, als eine Anzahl Käfer ſich mit den Köpfen in das⸗ 
ſelbe einwühlte. Sie hielten ſich jedoch bei dieſer Behandlungsweiſe, trotz des fleißigen 
Waſſerwechſels, nicht gut, das Obenaufſchwimmen zerſtückelter Käfer hörte nicht auf, und 
nicht lange, ſo waren ſie ſämtlich abgeſtorben. Eine zweite Geſellſchaft wurde ohne Fleiſch 
mit Schilfwurzeln eingekerkert, und dieſe befand ſich bei dieſer Verpflegung merklich behag⸗ 
licher; nur einmal erſchien ein toter Käfer auf der Waſſerfläche, jedoch unangegriffen von 
ſeiten der übrigen. Wenn der Wirbelkäfer taucht, verſorgt er ſich mit Lebensluft, welche 
er als Silberperle an der Leibesſpitze mit ſich hinabnimmt. Dieſe Luftblaſe wird entſchieden 
durch irgend einen Fettüberzug vom Waſſer getrennt; denn ſie läßt ſich breitdrücken, 
ſpitzt ſich zu und haftet fo feſt an der Hinterleibsſpitze, daß es von Malinowski nach 
verſchiedenen vergeblichen Verſuchen nur einmal gelang, ſie mittels eines Stäbchens zu 
entfernen. Augenblicklich wurde ſie jedoch durch eine neue erſetzt. Unter Waſſer ſetzt ſich 
der Käfer an eine Pflanze, hält ſich beſonders mit den Mittelbeinen an derſelben feſt, ſtreckt 
die langen Vorderbeine wiederholt vorwärts, wie der zum Schwimmen ſich anſchickende 
Menſch ſeine Arme, ſtreicht mit ihnen auch über den Kopf und den vorderen Rückenteil, 
wie dies andere Inſekten gleichfalls thun, wenn man von ihnen ſagt, daß ſie ſich „putzen“. 
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Außerdem werden die Vorderbeine zum Emporklettern an einer Waſſerpflanze oder zum 
bloßen Feſthalten an einer ſolchen benutzt, wenn der Käfer zur Abwechſelung den übrigen 
Körper in der Schwebe zu halten beliebt. Sitzt er in vollkommener Ruhe, ſo ſpielen nur 
die Taſter hin und her, und Bewegungen in ſeiner nächſten Nachbarſchaft ſtören ihn ſo 
leicht nicht. Gleich den Schwimmkäfern können auch die Taumelkäfer fliegen, weil ſie ohne 
dies Vermögen unter Umſtänden zu Grunde gehen würden. Ehe ſie auffliegen, kriechen ſie 
an einer Pflanze empor, bewegen, die Flügeldecken lüftend, den Hinterleib lebhaft auf— 
und abwärts, bis ſie zuletzt, mit den Beinen loslaſſend, ſich ſchwirrend in die Luft erheben. 

Sehen wir uns jetzt einen der gemeinſten, z. B. den tauchenden Drehkäfer (Gyrinus 
mergus), etwas näher an, um die Eigentümlichkeiten der Gattung kennen zu lernen. Wir 
erblicken dasſelbe Oval, wie es die vorigen zeigen, doch am Bauche mehr platt gedrückt 
und rückwärts gewölbter, die Flügeldecken hinten geſtutzt und den Steiß unbedeckt laſſend. 
Die Vorderbeine, aus freien, kegelförmigen Hüften entſpringend, haben ſich armartig ver— 
längert, die hinteren, deren Hüften feſt mit dem Bruſtbeine verwachſen, Schienen und 
Füße je ein rhombiſches Blatt darſtellend, ſind zu förmlichen Floſſen geworden. Die Fühler, 

obſchon zuſammengeſetzt aus elf Gliedern, deren letztes ſo lang iſt, wie 
die ſieben vorhergehenden zuſammengenommen, erſcheinen doch als bloße 
Stumpfe. Höchſt eigentümlich ſind die Augen gebildet, indem jedes von 
einem breiten Querſtreifen in eine obere und in eine untere Partie ge— 
teilt wird, ſo daß der Käfer, wenn er umherſchwimmt, gleichzeitig unten 
in das Waſſer, oben in die Luft, wahrſcheinlich aber nicht in gerader 
Richtung mit dem Waſſerſpiegel ſchauen kann. Die Taſter ſind kurz, er 
an der Lippe drei⸗, am Unterkiefer viergliederig. Dieſer unterſcheidet ae e Dreh⸗ 
ſich weſentlich von der Kinnlade der Lauf- und Schwimmkäfer, indem die käfer (Gyrinus mergus). 

äußere Lade die Form eines dünnen Stachels annimmt, bei anderen 9 
Familiengliedern gänzlich verkümmert, mithin niemals Taſterform zeigt. Der Hinterleib 

wird vom Bauche her nur aus ſechs Gliedern zuſammengeſetzt, deren drei vorderſte auch 
hier verwachſen, das letzte zuſammengedrückt und gerundet, in einigen anderen Fällen 
dagegen kegelförmig iſt. Zur Charakteriſtik der in Rede ſtehenden Art ſei noch hinzu— 
gefügt, daß am ſehr ſtark ſtahlblau glänzenden Körper der untergeſchlagene Rand der Flügel— 
decken und des Halsſchildes ſowie die Beine roſtrot und die zarten Punktſtreifen jener in 
der Nähe der Naht noch feiner als die übrigen ſind. Die Gattung iſt reich an zum Teile 

ſchwer zu unterſcheidenden Arten, deren einige gleichzeitig in Deutſchland und Nordamerika 
vorkommen. Von der einen (Gyrinus natator) iſt ſchon 1770 durch Modeer die Larve 
bekannt geworden. Dieſelbe iſt außerordentlich geſtreckt und ſchmal, der Kopf faſt vier— 
eckig und größer als jeder der folgenden drei Körperringe, welche zuſammen ſechs zwei— 
klauige, mäßig lange Beine tragen. Ihnen ſchließen ſich acht ſchmälere Hinterleibsringe 
an, von denen die ſieben erſten an jeder Seite einen fadenförmigen, gewimperten Anhang, 
ungefähr von der Länge eines Beines, aufweiſen, die Tracheenkiemen, der letzte ihrer zwei. 
Auf dieſe Weiſe bekommt die Larve eine entfernte Ahnlichkeit mit einer Bandaſſel. Mit 
ihren Kieferzangen ſaugt ſie die Beute nach Art der Schwimmkäferlarven aus und fertigt, 
wenn ſie zur Verpuppung reif iſt, an einer Waſſerpflanze oder ſonſt wo in der Nähe des 
Waſſers ein nach beiden Enden hin zugeſpitztes Gehäuſe von pergamentartiger Beſchaffen— 
heit. Die Verpuppung erfolgt, wie es ſcheint, nach Überwinterung der Larven, denn den 
Sommer über treiben die Käfer ihr Weſen, Anfang Auguſt werden die Eier gelegt, 
und durchſchnittlich bedarf die Puppe einen Monat zu ihrer Entwickelung. Genauere 
Beobachtungen über die Entwickelungsgeſchichte dieſer intereſſanten Käferchen ſind noch 
wünſchenswert. 
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Die Familie der Taumelkäfer (Gyrinidae) iſt über den größten Teil der Erde ver⸗ 

breitet, aber nur mit zwei Gattungen in Europa vertreten; ſie beſchränkt ſich auf 100 und 

einige 20 Arten, deren einige in heißen Erdſtrichen die ſtattliche Länge von 17,5 mm 

erreichen, alſo unſeren mittelgroßen Schwimmkäfern gleichkommen. 

Noch eine dritte Reihe von Käfern, ſchlechtweg als Waſſerkäfer (Hydrophilidae 

oder Palpicornia) bezeichnet, kommt zur Bevölkerung jener Lachen, in und auf denen 

ſich Schwimm- und Wirbelkäfer tummeln. Es find Kerfe, die in den Körperumriſſen von 
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Larve. Männchen. Weibchen mit Eigehäuſe. 

Pech ſchwarzer Kolben-Waſſerkäfer (Hydrophilus piceus). Natürliche Größe. 

den vorigen nicht abweichen, wohl aber in der Bildung der Mundteile und der Fühler, 

ſo daß ſie in einem Syſteme, welches gerade auf dieſe Teile Gewicht legt, unmöglich mit 

den vorhergehenden verbunden werden konnten. Die hierher gehörigen Käfer ſtimmen 

unter ſich überein durch eine meiſt breite, lappenförmige äußere Lade der Unterkiefer und 

deren ſehr geſtreckte, fadenförmige Taſter, welche die Länge der Fühler erreichen oder noch 

übertreffen, weshalb man ſie für dieſe halten könnte, wie auch der Name Palpicornia, 

„Taſterhörnige“, andeuten ſoll. Die kurzen Fühlerglieder, deren erſtes geſtreckt iſt, während 

die letzten eine durchbrochene Keule bilden, ſchwanken in ihrer Anzahl zwiſchen 6 und 9, 

ebenſo finden in der Menge der Bauchringe (4—7) und in der Bildung der Fußglieder 

Unterſchiede ſtatt. f 

Der pechſchwarze Kolben-Waſſerkäfer (Hydrophilus piceus) und ſeine 

Gattungsgenoſſen, welche ſich faſt über die ganze Erde ausbreiten, bilden die Rieſen. der 

Familie, und in dem ovalen, unten mehr oder weniger gekielten, oben ziemlich ſtark 

gewölbten Körper eine gedrungene, plumpe Maſſe, wie ſie in dieſer Form unter den Käfern 
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nicht wiederkehrt. Die neungliederigen Fühler beginnen mit einem gebogenen roſtroten 
Grundgliede und ſchließen mit den vier letzten in einer braunen Blätterkeule. Wie bei den 

Dyticiden verbreitern ſich auch hier die Füße der vier hinteren Beine ruderartig und be— 
wimpern ihre Innenſeite mit Borſten, das erſte Glied iſt nur klein und erſcheint an der 
Außenſeite wie ein bloßes Anhängſel, während das zweite alle anderen an Länge über— 
trifft; hierin beruht der eine Charakter der ganzen Gattung. Das Männchen kann man 
vom Weibchen leicht an dem breitgedrückten, beilförmigen letzten Gliede der Vorderfüße unter— 
ſcheiden. Ein zweiter, hier ſehr ſchön ausgeprägter Charakter der Gattung beſteht darin, daß 
Mittel- und Hinterbruſtbein einen gemeinſamen, bei unjerer Art flach gedrückten und vorn 

ſtark gefurchten Kiel bilden, welcher ſich in Form einer ſcharfen Lanzenſpitze über die Hinter— 
hüften hinaus erſtreckt. Außerdem erhebt ſich hier der Bauch zu einem ziemlich ſtarken 
Mittelkiele. Die längsriefigen, dadurch nach der Spitze hin etwas gerippten Flügeldecken 
laufen an der Naht in ein feines Zähnchen aus; von den Zwiſchenräumen iſt einer um 
den anderen punktiert. Der glänzende, grünlich pechſchwarze Käfer lebt in ſtehenden und 
fließenden Gewäſſern. Ich habe ihn hier bei Frühjahrsüberſchwemmungen der Saale vor— 
herrſchend auf davon betroffenen Wieſen gefangen und manchmal von einer nicht ganz 
wieder zu beſeitigenden Schmutzſchicht überzogen gefunden. Intereſſant geſtalten ſich einige 
Verhältniſſe in der inneren Organiſation des Tieres. Eine bedeutend große, äußerſt dünn— 

häutige, ballonartige Luftröhrenblaſe auf der Grenze von Mittel- und Hinterleib iſt neben 
den übrigen ſehr zahlreichen Ausdehnungen der Luftröhren geeignet, eine beträchtliche 
Menge Luft in den Körper aufzunehmen und zugleich als Schwimmblaſe zu dienen. Auch 
der Darmkanal, welcher dem der pflanzenfreſſenden Blätterhörner gleicht und ein langes, 
dünnes, in allen ſeinen Teilen gleichförmig gebildetes Rohr darſtellt, weicht weſentlich 
von dem der anderen Waſſerkäfer ab und weiſt auf Pflanzenkoſt hin, welche vorzugsweiſe 

in der filzigen Alge zu beſtehen ſcheint, durch welche manche Lachen gänzlich zu verſumpfen 
pflegen; wenigſtens befand ſich eine mit dieſer Koſt ernährte Geſellſchaft dieſer Käfer in 
der Gefangenſchaft lange Zeit ſehr wohl, und die ſich zu Boden ſetzenden wurſtartigen 
Exkremente ließen den Algenfilz nicht verkennen. 

Im April ſorgt das befruchtete Weibchen durch Ablegen der Eier für Nachkommen— 
ſchaft, hält aber dabei ein Verfahren ein, welches wohl wert iſt, etwas näher beleuchtet 
zu werden, weil es ſchwerlich bei einem anderen Käfer, der nicht zur 
nächſten Verwandtſchaft gehört, wieder vorkommt. Es legt ſich an der 
Oberfläche des Waſſers auf den Rücken unter dem ſchwimmenden Blatte 
einer Pflanze, welches es mit den Vorderbeinen an ſeinen Bauch drückt. 
Aus vier Röhren, von denen zwei länger aus dem Hinterleibe heraus— 
treten als die anderen, fließen weißliche Fäden, die durch Hin- und Her— 
bewegen der Leibesſpitze zu einem den ganzen Bauch des Tieres über— 
ziehenden Geſpinſte ſich vereinigen. Iſt dieſes fertig, ſo kehrt ſich der LI 
Käfer um, das Geſpinſt auf den Rücken nehmend, und fertigt eine zweite Geöffnetes Gehäuſe des 
Platte, welche mit der erſten an den Seiten zuſammengeheftet wird. Hydrophilus piceus mit 

Schließlich ſteckt er mit dem Hinterleibe in einem vorn offenen Sacke. Cern. Vergrößert 
Denſelben füllt er von hinten her mit Eierreihen und rückt in dem Maße aus demſelben 
heraus, als jene ſich mehren, bis endlich das Säckchen gefüllt iſt und die Hinterleibsſpitze 
herausſchlüpft. Jetzt faßt er die Ränder mit den Hinterbeinen, ſpinnt Faden an Faden, 

bis die Offnung immer enger wird und einen etwas wulſtigen Saum bekommt. Darauf 
zieht er Fäden querüber auf und ab und vollendet den Schluß wie mit einem Deckel. 

Auf dieſen Deckel wird noch eine Spitze geſetzt, die Fäden fließen von unten nach oben und 
wieder zurück von da nach unten, und indem die folgenden immer länger werden, türmt 
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ſich die Spitze auf und wird zu einem etwas gekrümmten Hörnchen. In 4—5 Stunden, 

nachdem hier und da noch etwas nachgebeſſert wurde, iſt das Werk vollendet und ſchaukelt, 
ein kleiner Nachen von eigentümlicher Geſtalt, auf der Waſſerfläche zwiſchen den Blättern 

der Pflanzen. Wird er durch unſanfte Bewegungen der Wellen umgeſtürzt, jo richtet er 
ſich ſogleich wieder auf, mit dem ſchlauchartigen Ende nach oben, infolge des Geſetzes der 
Schwere; denn hinten liegen die Eier, im vorderen Teile befindet ſich die Luft. Dieſe 
ovalen Eigehäuſe werden manchmal durch anhaftende Pflanzenteilchen zur Unkenntlichkeit 
entſtellt. 

Nach 16 — 18 Tagen ſchlüpfen die Lärvchen aus, bleiben jedoch noch einige Zeit in 
ihrer gemeinſamen Wiege, wie man meint, bis nach der erſten Häutung. Da ſich weder 
die Eiſchalen noch dieſe Häute in dem dann am Deckel geöffneten Gehäuſe vorfinden, müſſen 
dieſelben ſamt dem lockeren Gewebe, welches den inneren Neſtraum noch ausfüllte, von 

den Larven aufgezehrt worden ſein. Über die Ernährungsweiſe der Larven, welche ich 
leider ſelbſt nicht beobachtet habe, ſind verſchiedene und möglicherweiſe unrichtige Anſichten 
laut geworden, und iſt dadurch wieder einmal der Beweis geliefert, daß das Leben der ge: 
meinſten und verbreitetſten Kerfe oft gerade am wenigſten der näheren und ſorgfältigen 
Aufmerkſamkeit gewürdigt worden iſt. Die einen meinen, unſere Larve nehme in der 
Jugend Pflanzenkoſt zu ſich und würde erſt nach mehreren Häutungen zum gierigen Raub⸗ 
tiere. Die anderen ſprechen ihr dieſe Natur ausſchließlich zu und bezeichnen die verjchie- 
denen Waſſerſchnecken als ihre Lieblingsſpeiſe, ſie zerbreche die Schale vom Rücken her 
und verzehre das Tier in aller Gemächlichkeit. Die Nahrung, mag dieſelbe nun aus Fleiſch 
oder aus Pflanzenkoſt beſtehen, wird nicht mit dem Kinnbacken ausgeſogen, ſondern zwiſchen 
ihnen und der Stirn (eine Oberlippe fehlt) liegt die ſehr feine Offnung der Speiſeröhre. 
Wenn man die Larve ergreift, oder der Schnabel eines Waſſervogels auf ſie trifft, ſo ſtellt 
ſie ſich tot: nach beiden Enden hin hängt ihr Körper wie ein hohler, ſchlaffer Balg. Will 
dieſe Liſt nicht helfen, ſo trübt ſie durch einen ſchwarzen, ſtinkenden Saft, welcher dem 
After entquillt, ihre nächſte Umgebung und ſchützt ſich hierdurch öfter vor Verfolgungen. 

Die Larve liebt die Stellung, welche unſere Abbildung wiedergibt; zu ihrer näheren Erläu⸗ 
terung ſei noch hinzugefügt, daß am platten Kopfe keine Punktaugen ſtehen, die beiden 
Stäbchen vor den Kinnbacken die auf der Stirn eingelenkten dreigliederigen Fühler dar⸗ 
ſtellen, die kräftigen Kinnbacken in der Mitte mit einem Zahne verſehen ſind, der freie 
Unterkiefer ſehr lang ſtielartig mit ſeinem Stamme hervorragt, an der Spitze nach außen 
in einen dreigliederigen Taſter, nach innen in ein Dörnchen, als Andeutung der Lade, 
ausläuft. Die kurzen Beine tragen je eine Klaue und das ſpitze Endglied des Leibes 
unten ein Paar fadenartige Anhänge. Die rauhe Haut des Körpers iſt ſchwärzlich gefärbt, 
am dunkelſten auf dem Rücken. Die erwachſene Larve verläßt das Waſſer, bereitet in 
deſſen Nähe, alſo in feuchter Erde, eine Höhlung, in welcher ſie zur Puppe wird, von 
der ſich keine weitere Beſonderheit berichten läßt. Gegen Ende des Sommers kriecht der 
Käfer aus, der an ſeiner Geburtsſtätte die nötige Erhärtung und ſeine Ausfärbung ab⸗ 

wartet, ehe er das Waſſer aufſucht. 
In der Geſellſchaft der eben beſchriebenen Art, aber ſeltener, findet ſich eine zweite, 

der ſchwarze Kolben-Waſſerkäfer (Hydrophilus aterrimus); ſeine Fühler find 
durchaus roſtrot gefärbt, die Flügeldecken nicht gezahnt, der Bauch erſcheint nur gewölbt, 
nicht gekielt, und der Bruſtkiel vorn ohne Furche. 

Der viel gemeinere laufkäferartige Kolben-Waſſerkäfer (Hydrous cara- 
boides) ſtellt die vorigen im kleinen dar (er mißt 17,5 mm) und unterſcheidet fi) von der 

Gattung Hydrophilus und anderen durch den bedeutend ſchmäleren, leiſtenartigen Bruſt⸗ 
kiel, deſſen hintere Spitze nicht über die Hüften hinausreicht. Das Weibchen birgt ſeine Eier 
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in ein ähnliches Geſpinſt, benutzt dazu aber ein ſchmales Blatt, welches es zuſammen— 
ſpinnt und nachher mit jenem kleinen Maſte verſieht. Die Larve zeichnet ſich durch gewim— 
perte Seitenzipfel an den Gliedern, alſo durch Tracheenkiemen, und durch zwei Hornhaken 
am Endgliede aus; eine noch nicht erwachſene und den Käfer ſehen wir in Figur 7 und 6 

des Dyticidenbildes (S. 50) dargeſtellt. Noch eine größere Anzahl von den 500 und einigen 
70 Arten dieſer Familie leben als unſcheinbare, von den Syſtematikern verſchiedenen 
Gattungen zugeteilte Weſen im Waſſer, wo ſie weniger ſchwimmen, als auf dem ſchlam— 
migen Boden oder an den Waſſerpflanzen umherkriechen; einige gedrungenere und höher 
gewölbte Formen (unter anderen Scaphidium) find dem Waſſer untreu geworden und 
haben die Natur der Miſtkäfer angenommen. 

Die mehr als 4000 bis jetzt bekannten auf der ganzen Erdoberfläche, am zahlreichſten 
aber über ganz Europa verbreiteten Arten der ſogenannten Kurzflügler, Moderkäfer 
(Staphylinidae oder Brachelytra) unterſcheiden ſich durch das in ihrem Namen 
ausgeſprochene Merkmal von anderen Käfern nicht ſchwer, bieten aber im übrigen die 
größte Mannigfaltigkeit in Körpertracht, Lebensweiſe und Bildung einzelner, für andere 
Familien ſonſt ſehr charakteriſtiſcher Teile. Obſchon der Mehrzahl unter ihnen fünfglie— 
derige Füße zukommen, ſo fehlt es doch nicht an Arten mit nur vier oder gar nur drei 
Gliedern. Die Fühler ſtimmen zwar alle in der geſtreckten Form überein und ſind in 
der Regel fadenförmig. Obſchon der Körper linienförmig und im allgemeinen langgeſtreckt 
genannt werden muß, ſo finden ſich doch Geſtalten, bei denen am rechteckigen vorderen 
Teile der Hinterleib wie ein walziger Schwanz anſitzt, Geſtalten von ſpindelförmigem 
Umriſſe, andere, die an die langhalſigen Laufkäfer mahnen, neben vollkommen walzigen 
vollkommen plattgedrückte. Eine faſt zeichnungsloſe, düſtere oder ſchmutziggelbe Färbung 
verleiht den meiſten heimiſchen neben der geringen Größe ein unſcheinbares Anſehen, 
während gewiſſe ausländiſche Arten ein lebhafter Metallglanz etwas mehr auszeichnet. 

Die meiſten leben am Erdboden, und zwar geſellig unter faulenden Stoffen, viele 
im Miſte, an Aas, in holzigen Schwämmen und ſchnell vergänglichen Pilzen, unter Baum— 
rinde, Steinen oder an ſandigen Stellen in Gemeinſchaft vieler Laufkäfer, mit denen 
zuſammen fie dann bei plötzlichen Überſchwemmungen das Los der Schiffbrüchigen teilen 
und in Lagen verſetzt werden, die wir bei der allgemeinen Schilderung früher andeuteten 
und durch das Bild „Käfer in Waſſersnot“ (S. 33) zu veranſchaulichen ſuchten. Gewiſſe 
Arten bewohnen Ameiſenkolonien und leben ausſchließlich in dieſen (z. B. Lomechusa), 
einige wenige finden kein Wohlgefallen an den feuchten, Moder und Verweſung aus-hau— 
chenden Aufenthaltsorten und ſcheinen einen äſthetiſcheren Sinn zu beweiſen, indem ſie ſich 
auf Blumen umhertreiben und deren Saft lecken. Im Sonnenſchein werden die meiſten 
ſehr lebendig und fliegen gern umher, die größeren Arten auch an ſchönen Sommerabenden. 
Ihre Nahrung beſteht aus verweſenden Stoffen des Pflanzen- und Tierreiches ſowie aus 

lebenden Tieren. Einzelne Gattungen und Arten bieten das bei Käfern höchſt ſeltene Auf— 
treten von einem oder zwei Nebenaugen auf dem Scheitel, und noch merkwürdiger iſt die 
von Schiödte gemachte Beobachtung vom Lebendiggebären einiger Südamerikaner der 
Gattungen Spirachtha und Corotoca. 

Die Larven der Staphylinen gleichen darum den vollkommenen Inſekten mehr als 
andere, weil dieſe infolge ihrer kurzen, leicht zu überſehenden Flügeldecken und des geſtreckten 
Körperbaues ſelbſt etwas Larvenähnliches an ſich haben. Bei den wenigen, die man kennt, 
ſind vier⸗ bis fünfgliederige Fühler, 1—6 Punktaugen jederſeits, kurze fünfgliederige, in 
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eine Kralle auslaufende Beine und zwei gegliederte Griffel am Hinterleibsende, deſſen 
After als Nachſchieber heraustreten kann, als Kennzeichen zu vermerken. Die der größeren 
Arten gehen anderen Larven nach und laſſen ſich mit Fleiſch füttern, wenn man ſie 

erziehen will. Die Verpuppung erfolgt an dem Aufenthaltsorte der Larve in einer Erd— 
höhle, und die Puppe bedarf nur wenige Wochen der Ruhe, um dem Käfer ſein Daſein 
zu ſchenken. 

Nach dem Geſagten iſt es nicht möglich, ſowohl nur annähernd einen Überblick über 
die Familie zu geben, als auch ein allgemeines Intereſſe für Vertreter der zahlreichen 
Gattungen vorausſetzen; wir begnügen uns daher mit wenigen, durch bunte Farben, be— 

ſondere Größe auffällige oder durch ihre allgemeine Verbreitung allerwärts anzutreffende 
Arten, welche unſere Abbildung vorführt. 

D- MAN 

2 

— to > 4 5 6 

1) Stinkender Moderkäfer (Oeypus olens). 2) Kurzhaariger Staphyline (Staphylinus pubescens). 3) Erzfar⸗ 
bener Miſtlieb (Philonthus aeneus). 4) Roter Pilzkurzflügler (Oxiporus rufus). 5) Ufer-Moderkäfer (Paederus 

riparius). 6) Goldſtreifiger Moderkäfer (Staphylinus caesareus). 3, 4, 5 ſchwach vergrößert. 

Der goldſtreifige Moderkäfer (Staphylinus caesareus, Fig. 6) mit dem 
rotflügeligen (S. erythropterus) häufig verwechſelt, iſt im weſentlichen ſchwarz 
gefärbt, an dem Kopfe und dem Halsſchilde erzgrün, die Fühler, die behaarten Beine 
und die Flügeldecken ſind braunrot, die lichten Fleckenreihen auf dem Hinterleibe und der 

helle Kragenſaum am Halsſchilde entſtehen durch goldgelbe, anliegende Seidenhaare. Der 
goldgelbe Hinterrand des Halsſchildes und die kräftigere Körpergeſtalt unterſcheiden ihn 
von dem etwas ſchlankeren, vorher genannten Doppelgänger. 

Der goldſtreifige Moderkäfer kommt vorwiegend in Wäldern vor, wo er ſich in der 

Bodendecke umhertreibt, nach meinen Erfahrungen jedoch auch in der Weiſe der Kletter- 
laufkäfer lebt; denn ich habe ihn an Stellen, wo er häufig anzutreffen war, von Eichen: 
ſtangenholz geklopft. Obgleich ich ihn hier nicht habe freſſen ſehen, da ich meine Auf⸗ 
merkſamkeit auf andere Dinge gerichtet hatte, ſo möchte ich doch glauben, daß er dort 
der Nahrung nachſpürte, und dieſe nicht bloß in faulenden Stoffen beſteht, wie von ver⸗ 

ſchiedenen Seiten behauptet worden iſt. Es ſpricht hierfür auch der Umſtand, daß Bouché 

mehrere Larven mit friſchem Fleiſche aufzog. Unſere Art wie die verwandten größeren 
trifft man bisweilen bei warmer Witterung ſuchend auf den Wegen umherſpazieren, und 
zwar in einer befremdenden, höchſt anmutigen Körperſtellung. Sie haben nämlich ihren 
unbedeckten, ungemein beweglichen Hinterleib hoch erhoben und halten ihn in einem nach 
vorn offenen Bogen über dem Mittelleibe aufrecht. Dieſes pfauenartige Gebaren ſcheint 
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eine beſondere Erregtheit anzudeuten, mindeſtens ein Wohlbehagen, wie die flinken, kecken 
Wendungen des jetzt entſchieden drehbareren Körpers beweiſen dürften. 

Der kurzhaarige Staphyline (Staphylinus pubescens, Fig. 2 des Bildes 
S. 60) deutet die eben erwähnte Stellung nur ſchwach an. Er iſt in der Grundfarbe roſt— 
braun, auf Halsſchild und Flügeldecken am dunkelſten, am Kopfſchilde am hellſten, ſchillert 
jedoch durch die den ganzen Körper dicht bedeckenden Seidenhaare in den verſchiedenſten 
Farben, an Bauch und Hinterbruſt vorherrſchend ſilbergrau, während der Rücken durch 
ſchwarze Samtfleckchen uneben erſcheint. 

Der ſtinkende Moderkäfer (Ocypus olens, Fig. 1), eines der größten und 
maſſigſten Familienglieder, iſt mit Ausnahme der roſtbraunen Fühlerſpitze durchaus ſchwarz, 
durch Filzbehaarung matt, überdies geflügelt, während eine andere, allerdings ſchlankere 
Art derſelben Gattung der Flügel entbehrt. Er hält ſich vorherrſchend und nur vereinzelt 
in Wäldern auf. Die einander ſehr genäherten Mittelhüften bilden den einzigen Unter— 
ſchied zwiſchen dieſer und der vorigen Gattung. 

Der erzfarbene Miſtlieb (Philonthus aeneus, Fig. 3) gehört einer aus 100 
europäiſchen, ſehr ſchwer unterſcheidbaren Arten zuſammengeſetzten Gattung an, welche 
alle weſentlichen Merkmale mit den beiden vorangehenden gemein hat und ſich nur durch 

eine ungeteilte, vorn abgerundete Zunge von ihnen unterſcheidet. Die nirgends ſeltenen 
Philonthus-Arten halten ſich allerwärts an feuchten, moderreichen Stellen des Erdbodens 

auf, nicht gerade mit Vorliebe im Miſte, wie ihr wiſſenſchaftlicher Name glauben laſſen 

könnte. N 
Von den beiden bunten Arten auf dem Hutpilze in unſerer Abbildung gehört der 

unterſte, der rote Pilzkurzflügler (Oxyporus rufus, Fig. 4), entſchieden zu den 
angenehmeren Erſcheinungen aus dieſer Familie. Die glänzend ſchwarze Grundfarbe des 

Käfers wird auf dem Halsſchilde, an je einem großen Schulterflecke der Flügeldecken und 
an dem Hinterleibe, mit Ausſchluß ſeiner ſchwarzen Spitze, durch lebhaftes Rot erſetzt. 
Auch die Beine, mit Ausſchluß der ſchwarzen Wurzel, die Wurzel der keulenförmigen 
Fühler und die Mundteile, mit Ausſchluß der Kinnbacken, ſind rot. Dieſe letzteren ſtehen 
in Sichelform lang und drohend, beim Schluſſe ſich kreuzend, hervor, und das halbmond— 
förmige Endglied der Lippentaſter bildet den weſentlichen Gattungscharakter und das Unter— 
ſcheidungsmerkmal von den drei vorhergehenden. Die Art lebt in fleiſchigen und holzigen 
Pilzen und gehört keineswegs zu den Seltenheiten. 

Während bei allen bisherigen Kurzflüglern und zahlreichen ungenannten hinter den 
Vorderhüften das Luftloch des erſten Bruſtringes ſichtbar iſt, falls bei einem zuſammengetrock— 

neten Käfer ſich dieſer nicht zu ſehr nach unten neigt, wird es bei der letzten, hier zu beſpre— 
chenden Art und vielen anderen von dem umgebogenen Chitinrande des Halsſchildes bedeckt. 
Der Ufer-Moderkäfer (Paederus riparius, Fig. 5) iſt rot, nur am Kopfe ſamt 
den Fühlerſpitzen, an den Knieen, den beiden hinterſten Bruſtringen und an der Schwanz— 
ſpitze ſchwarz, an den grobpunktierten Flügeldecken blau. Dieſer Käfer hält ſich gern an 

Rändern fließender und ſtehender Gewäſſer auf, kriecht auch an dem dort wachſenden 
Buſchwerke in die Höhe und findet ſich meiſt in kleineren Geſellſchaften vereinigt. Die 
Gattung iſt in etwa 80 Arten bekannt, von denen 13 in Europa heimiſch ſind. 

Die Pſelaphiden (Pselaphidae), winzige, manche intereſſante Seite darbietende 
Käferchen, die unter Moos, feuchtem Laube, Baumrinde, Steinen und — zwiſchen Ameiſen ver: 

borgen leben, bilden eine beſondere Familie, welche ſich den Staphylinen eng anſchließt, weil 
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auch bei ihnen die Flügeldecken viel zu kurz ſind, um den Hinterleib in ſeiner größeren Aus⸗ 
dehnung bedecken zu können; trotzdem wird zwiſchen ihnen und jenen eine Verwechſelung 
unmöglich. Die Pſelaphiden, gedrungen in ihrer Körperform, meiſt am breiteſten gegen 
die Spitze des Hinterleibes hin, beſitzen durchaus nicht die Fähigkeit, dieſen emporzurichten 
oder irgendwie zu bewegen, worin die Staphylinen Meiſter ſind, denn die fünf Ringe, 
welche ihn zuſammenſetzen, ſind feſt miteinander verwachſen. Dafür entſchädigen ſie ſich 
durch die ſtetige Bewegung ihrer in der Regel keulenförmigen, perlſchnurartigen Fühler 
und der ein- bis viergliederigen Kiefertaſter, welche den meiſten lang aus dem Munde 
heraushängen. Im Gegenſatze dazu bleiben die ein- bis zweigliederigen Lippentaſter ſehr 
kurz. Von den beiden häutigen Lappen des Unterkiefers wird der äußere bedeutend größer 
als der innere. An den Füßen zählt man höchſtens drei Glieder, und dieſe manchmal 
kaum, eine oder zwei Klauen am letzten. Des Abends fliegen diejenigen Arten umher, 
deren Daſein nicht an die Ameiſen geknüpft iſt; das ſommerliche Hochwaſſer ſpült ſie 
unfreiwillig mit anderen Leidensgefährten zu Hunderten aus ihren Verſtecken und treibt 
ſie an ſandige Ufer, wo der Sammler von den ſonſt mühſam zu erlangenden Tierchen 
unter günſtigen Verhältniſſen reiche Ernte halten kann. | 

Die Larven kennt man noch nicht, Käfer dagegen aus allen Erdteilen, mit Ausſchluß 
Aſiens, wo ſie jedenfalls von den Sammlern bisher überſehen worden ſind, da man in 
den außereuropäiſchen Ländern immer zuerſt nach den größeren, augenfälligeren Formen 
greift, als nach jo unſcheinbaren verſteckten, durchſchnittlich nur 2,25 mm meſſenden Käferchen. 

Der gelbe Keulenkäfer (Claviger testaceus, jetzt foveolatus genannt), der 
hier in ſtarker Vergrößerung abgebildet iſt (S. 63), gehört zu den wenigen, ſehr hilfloſen Arten, 
deren Lebensweiſe entſchieden das höchſte Intereſſe bietet. Die Körperumriſſe des Keulen⸗ 
käfers finden ſich auch bei den übrigen Familiengliedern wieder; zu ſeiner beſonderen Charak⸗ 
teriſtik gehören: der Mangel der Augen, faltenartige Hinterecken der zuſammengewachſenen 
Flügeldecken, an denen ein Haarbüſchel ſteht, und eine tiefe Grube auf dem Rücken der 
Hinterleibswurzel. An den einklauigen Füßen ſind die beiden erſten Glieder ſo kurz, daß 
man ſie lange überſehen hat. Der Hinterleib glänzt am meiſten, weil ihm nur an der 
Spitze die Behaarung des übrigen Körpers zukommt, erſcheint faſt kugelig, hat an den 
Seiten einen feinen Rand und läßt nur am Bauche die fünf ihn zuſammenſetzenden Ringe 
erkennen. Das Männchen unterſcheidet man vom Weibchen durch einen kleineren Zahn 

an der Innenſeite von Schenkel und Schienen der Mittelbeine. 
Der Keulenkäfer lebt unter Steinen in den Neſtern der gelben Ameiſen, die ihn wie 

ihre eignen Puppen erfaſſen und in das Innere des Baues tragen, wenn dieſer durch Auf⸗ 
heben des Steines in ſeiner Oberfläche erſchloſſen und die Hausordnung der Tiere geſtört 
wird. Es deutet dieſer Zug auf ein inniges Verhältnis zwiſchen beiden hin, und ſorg⸗ 
fältige Beobachtungen haben ein ſolches auch in anderen Beziehungen beſtätigt. Wir verdanken 
dieſelben dem Herrn P. W. J. Müller, weiland Paſtor zu Waſſersleben bei Wernigerode. 
Der genannte, durch die eben erwähnte Erſcheinung im höchſten Grade erſtaunt, nahm 
Käfer, Ameiſen, deren Brut von verſchiedenem Alter und Erde aus dem Neſte nebſt 
Moosſtengeln in geräumigen Fläſchchen mit heim. Schon am nächſten Tage hatten ſich 
die Gefangenen häuslich eingerichtet und wurden nun mit Hilfe einer Lupe eifrig und 

ſo gründlich beobachtet, daß alles, was im folgenden mitgeteilt werden ſoll, zu oft geſehen 
worden iſt, um auf Irrtum und Täuſchung beruhen zu können. Laſſen wir den Beobachter 
ſelbſt berichten: „Die Ameiſen verrichteten unbeſorgt ihre gewohnten Geſchäfte; einige 
ordneten und beleckten die Brut, andere beſſerten am Neſte und trugen Erde hin und 
her; andere ruhten aus, indem ſie ohne alle Bewegung ſtill und faſt ſtundenlang auf 
einer Stelle verweilten; andere ſuchten ſich zu reinigen und zu putzen. Dies letzte Geſchäft 
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verrichtete jede Ameiſe an ſich ſelbſt, jo weit es ihr möglich war, dann aber ließ ſie ſich 
(gerade wie es von den Bienen in ihren Stöcken zu geſchehen pflegt) von einer anderen 

an den Körperteilen reinigen, die fie mit Mund und Füßen ſelbſt nicht zu erreichen ver- 
mochte. Die Keulenkäfer liefen indes entweder zutraulich und unbeſorgt zwiſchen den Ameiſen 
umher, oder ſie ſaßen in den Gängen, die meiſt an den Wänden des Glaſes entlang führten, 
ruhig und in einer Weiſe, welche andeutete, daß alles mit ihren gewohnten Verhältniſſen 
vollkommen übereinſtimmte. Indem ich nun den Bewegungen meiner Gefangenen einige Zeit 
hindurch unverrückt mit den Augen gefolgt war, wurde ich mit einem Male zu meiner größten 
Verwunderung gewahr, daß, ſo oft eine Ameiſe einem Keulenkäfer begegnete, ſie ihn mit den 
Fühlern ſanft betaſtete und liebkoſte und ihn, während er dies mit ſeinen Fühlern erwi- 
derte, mit ſichtlicher Begierde auf dem Rücken beleckte. Die Stellen, wo dies geſchah, 
waren jedesmal zuerſt die am äußeren Hinterwinkel der Flügeldecken emporſtehenden gelben 
Haarbüſchel. Die Ameiſe öffnete ihre großen Kinnbacken ſehr weit und ſog alsdann ver- 
mittelſt der übrigen Mundteile den ganz davon umſchloſſenen Haarbüſchel mehrere Male 
mit großer Heftigkeit aus, 
beleckte dann noch die ganze 
Vorderfläche des Rückens, be⸗ e N 
ſonders deſſen Grube. Dieſes * f SS N 
Verfahren wurde ungefähr a 
aller 8&—10 Minuten, bald 
von dieſer, bald von jener 
Ameiſe, ja oft mehrmals 
hintereinander an dem näm⸗ 
lichen Käfer wiederholt, vor⸗ 

ausgeſetzt, daß er mehreren 
Ameiſen begegnete, doch ward 
er im letzten Falle nach kurzer 
Unterſuchung ſogleich freige— 
laſſen.“ Wie auf den Zweigen der Bäume die Blattläuſe anderen Ameiſen ihren Honig— 
ſaft reichen und darum von ihnen ſo eifrig aufgeſucht und im höchſten Grade freundſchaft— 
lich behandelt werden, ſo bieten die Keulenkäfer dieſer das Buſchwerk nicht erſteigenden Art 
einen Leckerbiſſen in einer aus den Haaren ausgeſchwitzten Feuchtigkeit; aber jene ſind 

dafür auch erkenntlich. Es kommt noch beſſer. Hören wir weiter: „Um meine Gefangenen 

nicht verhungern zu laſſen und möglichſt lange beobachten zu können, mußte ich natürlich 
daran denken, ihnen irgend ein angemeſſenes Futter zu reichen. In dieſer Abſicht befeuchtete 
ich die Wände des Glaſes nahe dem Boden ſowie einige Moosſtengel mittels eines Haar— 
pinſels mit reinem Waſſer, mit durch Waſſer verdünntem Honig und legte außerdem noch 
einige Zuckerkrümchen und Stückchen zeitiger Kirſchen an andere Stellen, damit jeder nach 
Belieben das ihm Dienlichſte wählen könne. Eine Ameiſe nach der anderen, wie ſie in 
ihrem Laufe an eine befeuchtete Stelle kam, hielt an und leckte begierig, und bald waren 
ihrer mehrere verſammelt. Einige Keulenkäfer kamen zu eben dieſen Stellen, gingen aber 
über dieſelben hinweg, ohne den geringſten Anteil zu nehmen. Jetzt brachen einige ge— 
ſättigte Ameiſen auf, ſtanden auf dem Wege ſtill, wenn ihnen dieſe oder jene Ameiſe be— 
gegnete, welche die Speiſe noch nicht gefunden hatte, fütterten die hungerigen und gingen 
weiter, um dasſelbe mit der unten im Glaſe befindlichen Brut zu thun. Ich war ſchon darauf 

bedacht, für die Keulenkäfer eine andere Nahrung zu erſinnen, weil ſie die vorhandene 
nicht berührten, als ich einen derſelben einer vollgeſogenen Ameiſe begegnen und hierauf 
beide ſtill ſtehen ſah. Ich verdoppelte meine Aufmerkſamkeit, und nun bot ſich meinen 

Gelber Keulenkäfer (Claviger testaceus), von Ameiſen geliebkoſt. 
Stark vergrößert. 
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Blicken ein ebenſo ſeltſames wie unerwartetes Schauſpiel dar. Ich nahm deutlich wahr, 
wie der Keulenkäfer aus dem Munde der Ameiſe gefüttert wurde. Kaum konnte ich mich 
von der Wirklichkeit des Geſchehenen überzeugen und fing ſchon wieder an zu zweifeln, 
ob ich auch recht geſehen haben möchte, als ſich unmittelbar an drei, vier und mehr Stellen 
dieſelbe Beobachtung beſtätigte. Einige dieſer Fütterungen wurden unmittelbar an der 
Wand des Fläſchchens vorgenommen, ſo daß ich durch eine viel ſtärker vergrößernde Linſe 
den ganzen Hergang aufs deutlichſte beobachten konnte. Jedesmal, wenn eine geſättigte 
Ameiſe einem noch hungernden Käfer begegnete, lenkte dieſer, gerade als wenn er, die 
Speiſe witternd, Futter von ihr begehrte, Kopf und Fühler aufwärts, nach dem Munde 
jener hin, und nun blieben ſie beide ſtill ſtehen. Nach vorhergegangenem gegenſeitigen 
Berühren und Streicheln mit den Fühlern, Kopf gegen Kopf gewendet, öffnete der Käfer 
den Mund, ein gleiches that die Ameiſe und gab aus ihren weit hervorgeſtreckten inneren 
Mundteilen jenem von der ſoeben genoſſenen Nahrung, welche er gierig einſog. Beide 
reinigten alsdann ihre inneren Mundteile durch wiederholtes Ausſtrecken und Einziehen 
derſelben und ſetzten ihren begonnenen Weg weiter fort. Eine ſolche Fütterung dauerte 
gewöhnlich 8—12 Sekunden, nach welcher Zeit die Ameiſe in der Regel die Haarbüſchel 
des Käfers auf die oben angegebene Weiſe abzulecken pflegte. Auf dieſe Art wurden alle 
in meinem Gläschen befindlichen Keulenkäfer jeden Tag mehrere Male, ſo oft ich ihnen 

friſches Futter und Waſſer gab, welches letztere den Ameiſen eins der wichtigſten Bedürf— 
niſſe iſt, regelmäßig gefüttert, und nie ſah ich einen Käfer etwas von der in dem Fläſchchen 
befindlichen Nahrung: Honig, Zucker und Obſt, anrühren, ausgenommen, daß ſie zuzeiten 
die an der inneren Wand des Glaſes niedergeſchlagenen Waſſerdünſte ableckten. 

„So groß auch immer die Liebe und Fürſorge der Ameiſen gegen ihre Brut iſt, gegen 
die Keulenkäfer ſcheint ihre Zärtlichkeit nicht minder groß zu ſein. Es iſt in der That 
rührend, zu ſehen, wie ſie dieſelben auch dann, wenn keine Nahrung in ihren Haarbüſcheln 
vorhanden iſt, öfter im Vorbeilaufen mit den Fühlern ſtreicheln; wie ſie mit immer gleicher 
Zärtlichkeit und Bereitwilligkeit jeden ihnen begegnenden hungerigen füttern, noch ehe ſie 
ihre Brut verſorgt haben; wie ſie dieſelben geduldig über ſich hinlaufen laſſen, manchmal 
ſogar mit ihnen ſpielen, indem ſie den einen oder den anderen, der ihnen begegnet, mit 
ihren Zangen auf dem Rücken faſſen, eine gute Strecke forttragen und dann niederſetzen. 
Anderſeits iſt das zutrauliche Weſen der Käfer gegen die Ameiſen nicht minder bewun⸗ 
dernswürdig. Man glaubt nicht verſchiedene Inſektengattungen, ſondern Glieder ein 
und derſelben Familie vor ſich zu ſehen, oder eigentlich in den Keulenkäfern die Kinder 
zu erblicken, die ſorglos und zutraulich in den Wohnungen der Eltern leben, von ihnen 
Nahrung und Pflege erhalten und ſie ohne Umſtände dann allemal darum anſprechen, 
wenn das Bedürfnis ſie dazu treibt, auch ihnen Gegendienſte zu leiſten verſuchen, ſoweit 
ſie es vermögen. So ſah ich beiſpielsweiſe, daß ein Keulenkäfer eine ſtillſitzende, ruhende, 
gleichſam ſchlafende Ameiſe reinigte, indem er bald von den Seiten her, bald auf ihr 
ſitzend, mit ſeinem Munde ihr den Rücken und Hinterleib abbürſtete und beinahe eine 
halbe Viertelſtunde mit dieſem Geſchäfte zubrachte.“ 

Intereſſant iſt auch noch die Beobachtung, daß eine zweite Art derſelben Käfergattung, 

welche bei einer anderen Ameiſenart genau in derſelben Weiſe lebt, von den gelben 

Ameiſen ebenſo behandelt wird, wie die ihnen eigentümliche Art, obgleich die Ameiſen 
ſelbſt ſich bekriegen. Beim Einſammeln beider Arten wurden nämlich aus Verſehen 
Käfer und 6—8 dazu gehörige Ameiſen jener Art zu den hier beſprochenen gethan. 
Sofort fielen die gelben Ameiſen über die fremden her, töteten ſie nach und nach, ver— 
ſchonten aber ihre Keulenkäfer und fütterten fie gleich den ihrigen. Mehrere ſpäterhin 
abſichtlich vorgenommene Verſetzungen der beiden Arten (Claviger foveolatus und 
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longicornis) aus einem Fläſchchen in ein anderes zu fremden Ameiſen beſtätigten bie: 
ſelbe Beobachtung. 

Wunderbar! Die Keulenkäfer ſind einzig und allein auf gewiſſe Ameiſenarten an⸗ 
gewieſen, welche letzteren ſie aus ihnen angeborenem Triebe und weil die Anweſenheit 
derſelben ihnen zugleich einen Genuß darbietet, als ihre Pfleglinge lieben, ſchützen, ernähren. 
Die Käfer, durch den Mangel der Augen und Flügel hilfloſer als andere, können nirgends 
anders als in Ameiſenneſtern leben, wo ſie ſich fortpflanzen und ſterben, ohne fie je ver: 
laſſen zu haben. Wer hätte ſolche Proben aufopfernder Freundſchaft und Liebe verborgen 
unter Steinen geſucht? 

Daß die Larve unſeres Keulenkäfers ſechsbeinig ſein müſſe, geht aus der Abbildung 
eines Puppenbalges hervor, welchen unſer Gewährsmann aufgefunden hat. Derſelbe ſteckt 
nämlich, wie wir dies auch bei anderen Käfern beobachten können, mit ſeiner Leibesſpitze 

in der bei der Verpuppung abgeſtreiften Larvenhaut, und an dieſer bemerkt man noch 

die Rückſtände von vier Beinchen. 

Von der Familie der Aaskäfer (Silphidae oder Silphales) läßt ſich wegen der 

Verſchiedenheiten des Körperbaues in einer allgemeinen Schilderung nur ausſagen, daß 
die gewöhnlich elfgliederigen Fühler gegen die Spitze hin allmählich dicker werden oder 
daſelbſt einen ſcharf abgeſetzten Endknopf tragen, daß die Zunge zweilappig iſt und die 
Flügeldecken meiſt bis zur Hinterleibsſpitze reichen. Durch die frei heraustretenden, kegel— 
förmigen Hüften der vier vorderen Beine und durch die ſechs frei beweglichen Bauchringe 
unterſcheiden ſich die Aaskäfer von allen anderen fünfzehigen Käfern mit keulenförmigen 
Fühlhörnern. 

Sie finden ſich ſämtlich an Tierleichen ein, ſei es, um ſelbſt davon zu zehren, ſei es, 
um ihre Eier an dieſelben zu legen, und beſitzen als Aasfreunde die nichts weniger als 
liebenswürdige Eigenſchaft, einen ſtinkenden Saft aus dem After oder dem Maule oder 
aus beiden zugleich von ſich zu geben, wenn man ſie anfaßt. In Ermangelung jener 
Leckerbiſſen gehen ſie auch faulenden Pflanzenſtoffen nach oder greifen lebende Inſekten 

Ran, ihresgleichen nicht verſchonend. Ihre Bewegungen find flink, und ihr Geruchsſinn iſt 
entſchieden ſehr entwickelt; denn aus weiter Ferne kommen ſie, durch denſelben geleitet, 
dahin geflogen, wo ein toter Vogel, ein verendetes Kaninchen, ein Maulwurf, ein Fiſch— 
lein u. a. ihren Verweſungsprozeß beginnen. Man kennt gegen 500 Arten, welche überall 
auf der Erde verteilt, in den kalten und gemäßigten Gürteln aber mit vier Zehnteln ihrer 
Artenzahl vertreten ſind. 

Die Larven ſtimmen in der Lebensweiſe unter ſich und mit den Käfern überein, 

aber nicht, wie ſich bei der Verſchiedenheit dieſer erwarten läßt, in den äußeren Formen; 
darum werden wir auf ſie bei den vorzuführenden Gattungen zurückkommen. 

Der gemeine Totengräber (Necrophorus vespillo) hat mit feinen vierzig und 
einigen Gattungsgenoſſen, von welchen die meiſten in Europa und Nordamerika leben, 
folgende Merkmale gemein: Die vier letzten der zehn Fühlerglieder bilden einen kugeligen 
Knopf. Der große, hinten halsartig verengerte Kopf duckt ſich zum Teil unter das faſt 
kreisrunde, breitrandige Halsſchild. Die geſtutzten Flügeldecken laſſen die drei letzten 
Leibesglieder frei. Die kräftigen Beine, deren hinterſte aus queren, zuſammenſtoßenden 
Hüften entſpringen, zeichnen ſich durch an der Spitze ſtark erweiterte Schienen aus und 
bei den Männchen durch die Erweiterung der vier erſten Glieder an den Vorder- und Mittel- 
füßen. Die genannte Art charakteriſieren gebogene Hinterſchienen, ein e behaartes 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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Halsſchild, ein gelber Fühlerknopf, zwei orangenfarbene Binden der Flügeldecken und ſchwarze 
Grundfarbe. Bemerkt ſei noch, daß ſie einen abgeſetzt ſchnarrenden Laut erzeugen kann, 
indem der Rücken des fünften Hinterleibsgliedes mit ſeinen zwei Leiſten an den Hinter⸗ 
rändern der Flügeldecken gerieben wird. Wo ein Aas liegt, findet ſich der Totengräber 
ein, wenn man ihn, das vorherrſchend nächtliche Tier, auch ſonſt wenig zu ſehen bekommt. 
Mit dem Geſumme einer Horniſſe kommt er herbeigeflogen und gibt dabei den Flügel- 
decken eine charakteriſtiſche Stellung. Dieſe klappen ſich nämlich von rechts und links in 
die Höhe, kehren die Innenſeite nach außen und ſtehen, ſich mit den Außenrändern be— 
rührend, dachartig über dem Rücken. Aus dem einen werden 2, 3, bis 6 Stück, welche 
ſich dort zuſammenfinden und zunächſt die zu begrabende Leiche muſtern ſowie den Boden, 
welcher ſich nicht immer zu einem Begräbnisplatze eignet. Finden die Käfer alles in Ord⸗ 
nung, ſo ſchieben ſie ſich in gehöriger Entfernung voneinander, um ſich nicht in den Weg 
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Heimiſche Totengräber nebſt Larve vom gemeinen Totengräber (Necrophorus vespillo). Natürliche Größe. 

zu kommen, unter jene, ſcharren die Erde mit den Beinen unter ſich weg nach hinten, 
daß ſie ringsherum einen Wall um die allmählich durch ihre Schwere einſinkende Maus, 
die wir beiſpielsweiſe annehmen wollen, bildet. Gerät die Arbeit irgendwo ins Stocken, 
bleibt ein Teil, wie das beinahe nicht anders möglich, gegen andere zurück, ſo erſcheint 
dieſer und jener Arbeiter an der Oberfläche, betrachtet ſich, Kopf und Fühler bedächtig 
emporhebend, wie ein Sachverſtändiger von allen Seiten die widerſpenſtige Partie, und 
es währt nicht lange, ſo ſieht man auch dieſe allgemach hinabſinken; denn die Kräfte aller 
vereinigten ſich nun an dieſem Punkte. Es iſt kaum glaublich, in wie kurzer Zeit dieſe 
Tiere ihre Arbeit ſo fördern, daß bald die ganze Maus von der Oberfläche verſchwunden 
iſt, nur noch ein kleiner Erdhügel die Stelle andeutet, wo ſie lag, und zuletzt auch dieſer 
ſich ebnet. In recht lockerem Boden verſenken ſie die Leichen ſelbſt bis zu 30 em Tiefe. 

Der um die Botanik und Okonomie vielfach verdiente Gleditſch hat feiner Zeit dieſe 

Käferbegräbniſſe lange und oft beobachtet und teilt uns mit, daß ihrer vier in 50 Tagen 
2 Maulwürfe, 4 Fröſche, 3 kleine Vögel, 2 Grashüpfer, die Eingeweide eines Fiſches 
und 2 Stücke Rindsleber begruben. Wozu ſolche Rührigkeit, ſolche Eile? Den „unvernünf⸗ 
tigen“ Geſchöpfen ſagt es der ſogenannte Inſtinkt, jener Naturtrieb, der uns Wunder 

über Wunder erblicken läßt, wenn wir ihn in ſeinen verſchiedenartigſten Außerungen be⸗ 
trachten. Daß indeſſen oft mehr als dieſer Naturtrieb im Spiele ſei und von Unvernunft 
bei dieſen und anderen unbedeutenden Kerfen füglich nicht die Rede ſein könne, beweiſt 
folgende Thatſache: Totengräber, denen man ein Aas ſchwebend über der Erde an einen 
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Faden hingehängt hatte, welcher an einem Stabe befeſtigt war, brachten dieſen zu Falle, 
nachdem ſie ſich überzeugt hatten, daß ſie auf gewöhnliche Weiſe am Aaſe nichts aus— 
richten konnten. Sie wiſſen, um zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage zurückzu— 
kommen, recht wohl, daß ihnen andere ihresgleichen, Aaskäfer verſchiedener Gattungen, 
beſonders auch große Schmeißfliegen zuvorkommen könnten, und um ihrer Brut in zärt— 
licher Fürſorge hinreichende Nahrung und beſtes Gedeihen zu ſichern, darum ſtrengen ſie 
ihre Kräfte über die Maßen an: denn nicht um ſich einen Leckerbiſſen zu verwahren, wie 

der geſättigte Hund, welcher einen Knochen verſteckt, begraben ſie das Aas, ſondern um 
ihre Cier daran zu legen. Als Freſſer findet man fie mit zahlreichen Geſinnungs—, 
wenigſtens Geſchmacksgenoſſen: den bereits erwähnten Kurzflüglern, den weiterhin zu be— 
ſprechenden Silphen, Speckläfern, Etugläfern und zwiſchen einem unheimlichen Gewimmel 
widerlicher Fliegenmaden unter größeren, unbegrabenen Aſern, deren Knochen ſchließlich 
nur noch allein übrigbleiben. In unſerem Bilde „Wirkungen vereinter Kräfte“ (S. 65) 
iſt ein ſolcher Maſſenangriff auf einen toten Vogel in ſeinem erſten Beginnen dargeſtellt, 

im weiteren Verlaufe würde er ſich aus äſthetiſchen Rückſichten für eine bildliche Darſtellung 

nicht mehr eignen, und in dem Bilde „Aasinſekten“ (S. 70) findet ſich eine Anzahl der 
bekannteſten Formen vereinigt. 
Es ward bisher vorausgeſetzt, daß die Bodenverhältniſſe für die Beerdigung ſich 

eigneten, dies iſt aber nicht immer der Fall. Steiniges, hartes Erdreich, ein Untergrund 
mit verfilzter Grasnarbe würden den angeſtrengteſten Arbeiten der kleinen Minierer Hohn 
ſprechen. Sie ſehen dies bald ein und wählen auf dieſe Weiſe gebettete Leichen für ihre 
eigne Ernährung und nicht für ihre Brut, haben aber auch in ſolchen Fällen weitere 
Beweiſe für ihre geiſtige Befähigung abgelegt. Man hat beobachtet, wie ſie durch Unter— 
kriechen und Zerren von außen nach ein und derſelben Richtung hin den kleinen toten 

Körper eine Strecke fortbewegt haben, bis er auf einer benachbarten, ihren Zwecken ent— 
ſprechenden Unterlage angelangt war. | 
Jſt endlich mit größeren oder geringeren Hinderniſſen, immer aber mit dem Auf- 
gebote aller Kräfte, die Beerdigung bewerkſtelligt, ſo erfolgt die Paarung, und das Weib— 
chen verſchwindet wieder in der Erde, wo es unter Umſtänden 5—6 Tage unſichtbar bleibt. 
Kommt es dann wieder hervor, ſo pflegt es kaum mehr kenntlich zu fein, weil es über 
und über von kleinen, achtbeinigen, rötlichgelben Milben (Gammasus coleopterorum) 
bewohnt wird. Es hat ſein Geſchick erfüllt, auf ihm nimmt nun ein anderes Geſchöpf 
Platz und erfreut ſich in ſeiner Weiſe der Annehmlichkeiten des kurzen Daſeins. Wollen 
wir aber ſelbſt ſehen, wie unſer beweglicher Käfer mit ſeinen orangenen Binden und der 

goldigen Halskrauſe zu ſtande kam, ſo wird es Zeit, eine unſaubere Arbeit vorzunehmen 
und die Maus, die er mühſam verſenkte, wieder zu Tage zu fördern, in ein Glas mit 
der nötigen Erde, und zwar ſo zu bringen, daß ſie zum Teil an die Wand des Gefäßes 
zu liegen kommt, um geſehen werden zu können; denn nach weniger als 14 Tagen 
kriechen die Larven aus den Eiern. Die weitere Beobachtung derſelben, wie ſie ſich unter 

ſchlangenartigen Windungen ihres Körpers im Kote wälzen und an den damit innig ver— 
bundenen Erdklümpchen wie die Hunde an einem Knochen herumzauſen, bietet zu wenig 
des Aſthetiſchen, um eine weitere Ausführung zu geſtatten. In kurzer Zeit und nach 
mehrmaligen Häutungen haben ſie ihre vollkommene Größe erreicht, in der wir eine Larve 
dargeſtellt haben. Ihre Grundfarbe iſt ſchmutzig weiß, die ſechs ſchwachen, einklauigen 
Beine, der Kopf mit viergliederigen Fühlern und den mäßigen Kinnbacken ſind gelblich— 
braun, ebenſo die kronenförmigen Rückenſchilde, welche an den Vorderrändern der Glieder 
aufſitzen und beim Fortkriechen mit ihren Spitzen zum Stützen und Anſtemmen dienen. 
Vom Kopfe ſei nur noch bemerkt, daß hier eine Oberlippe vorhanden iſt und die ſechs 
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Nebenaugen jederſeits dadurch in zwei Gruppen zerfallen, daß ſich die beiden unteren weiter 
von den übrigen entfernen. Zur Verpuppung geht die Larve etwas tiefer in die Erde, 
höhlt und leimt dieſelbe aus und wird zu einer anfangs weißen, nachher gelben und 

weiter und weiter dunkelnden Puppe, je näher ſie der Entwickelung zum Totengräber 
entgegenreift. Obſchon dieſelbe raſch genug vorſchreitet, um zwei Bruten im Jahre zu er⸗ 
möglichen, ſo dürften ſolche doch nicht vorkommen. 

In gleicher Weiſe geſtaltet ſich das Leben der anderen, meiſt auch rotbebänderten 
Arten. Ganz ſchwarz und nur ausnahmsweiſe mit einem roten Flecken an der Spitze der 
Flügeldecken gezeichnet iſt der bis 26 mm meſſende Necrophorus humator mit gelbem 
Fühlerknopfe und der deutſche Totengräber (N. germanus) die größte in Europa 
lebende Art; er erſcheint höchſtens an den Außenrändern der Flügeldecken bisweilen rötlich 
gefärbt und abgebildet auf der Tafel „Wirkungen vereinter Kräfte“ (S. 65) in der linken Ecke. 

Die Gattung der Aaskäfer (Silpha) im engeren Sinne, welche der ganzen Familie 
den Namen gegeben hat, zeichnet ſich durch einen platter gedrückten Körper von eiförmigen 
Umriſſen aus, indem der Hinterrand des mehr oder weniger halbkreisförmigen, den ſenk— 
rechten und zugeſpitzten Kopf von obenher deckenden Halsſchildes ſich eng an die ebenſo 
breiten, nach hinten gemeinſam ſich abrundenden Flügeldecken anſchließt. Dieſelben be- 

decken die Leibesſpitze vollſtändig, falls ſie nicht beſonders herausgeſtreckt wird, was den 
Weibchen vorzugsweiſe eigen zu ſein ſcheint. Die elfgliederigen Fühler verdicken ſich all⸗ 
mählich nach der Spitze hin zu einer drei- bis fünfgliederigen Keule. Ein horniger Haken 
bewehrt die Innenſeite des Unterkiefers, und die Taſter desſelben ſind wie bei den Toten⸗ 
gräbern länger als die Lippentaſter. 

Die 67 bekannten Arten find mit wenigen Ausnahmen ganz ſchwarz und infolge 

ihrer Ernährungsweiſe vorherrſchend an den Boden gefeſſelt; ſie bewohnen außer Auſtra⸗ 

lien alle Erdteile. Der ſchwarzglänzende Aaskäfer (Silpha atrata) gehört zu den 
verbreitetſten und inſofern zu den intereſſanteren Arten, als ſeine Larve bisweilen den 

Zuckerrübenfeldern höchſt nachteilig geworden iſt. Der Käfer findet ſich den ganzen Sommer 
hindurch auf Ackern, Wegen, unter Steinen, Erdſchollen, am liebſten freilich unter einer 
Tierleiche, iſt elliptiſch im Umriſſe und durchaus glänzend ſchwarz; der ſenkrecht nach unten 
gerichtete Kopf wird, wie bei allen ſeinesgleichen, von obenher durch das grob punktierte 
Halsſchild bedeckt. Dieſes bildet einen reichlichen Halbkreis mit aufgeworfenem Rande, 
außer an der Hinterſeite, greift mit dieſer etwas über die Wurzeln der Flügeldecken über 
und übertrifft dieſelben ein wenig an Breite. Die Flügeldecken ſind an dem Außenrande 
ſtark aufgebogen, hinten gerundet, ſo zwar, daß ſie ſich an der Naht kaum merklich ver⸗ 
kürzen. Über die Fläche einer jeden laufen drei ſtumpfe Längskiele in gleichen Abſtänden 
unter ſich und mit der ebenſo leiſtenartig erhabenen Naht. Die Zwiſchenräume ſind 

runzelig grob punktiert. Kurz beborſtete Schienen und fünf Fußglieder kennzeichnen die 
Beine, filzige Sohlen außerdem die Vorderfüße der Männchen. Bei Beachtung dieſes 
Laufpaſſes wird man die in Rede ſtehende Art nicht wohl mit zwei ſehr ähnlichen (Silpha 
laevigata und reticulata) verwechſeln können. | 

Die oben ſchwarze, am Bauche lichte Larve beſteht aus zwölf Schilden, welche vom 
Kopfe nach der Mitte hin an Breite wachſen, dann aber ſich allmählich ſtark verſchmälern; 
die bedeutende Breite in der Mitte entſteht durch die lappig erweiterten Seitenränder der 
Schilde, die in derſelben Weiſe ſich bei anderen Silphenlarven nicht zu wiederholen braucht. 
Das Endglied trägt an der Spitze zwei fleiſchige Anhänge. Die über ſie hinausgehende 
Fortſetzung iſt der ausſtülpbare After, welcher beim Kriechen zum Nachſchieben dient. Am 
verſteckten Kopfe bemerkt man dreigliederige, ziemlich lange Fühler und hinter ihrer Wurzel 
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vier, weiter unten noch zwei Nebenaugen. Für gewöhnlich hält ſich die Larve, wie die— 
jenigen der übrigen Arten, verborgen unter toten Tieren und wächſt unter mehrmaligen 
Häutungen ſchnell heran, kommt aber vorübergehend in ſo großer Menge vor, daß ihr die 
gewöhnliche Nahrung mangeln würde und ſie merkwürdigerweiſe pflanzenfreſſend wird 
und in den erſten Blättern der jungen Rübenpflanzen einen Erſatz ſucht. In Gegenden, 
wo der Rübenbau zu gunſten der Zuckerfabriken große Flächen einnimmt, hat man die ſonſt 
verſteckte Larve in ſo großen Mengen frei und dem Sonnenlichte ausgeſetzt an den jungen 

Pflanzen gefunden, daß dieſe durch dieſelben eine ſchwarze Farbe annahmen und ſchließlich 
durch ihren Zahn ſo ziemlich vollſtändig verſchwanden. Bei ihrer großen Gefräßigkeit wächſt 
die Larve ſchnell, häutet ſich dabei viermal und kriecht vollſtändig weiß aus ihrer alten Haut, 
aber ſchon eine Stunde ſpäter 
hat ſie auf dem Rücken ihre 
frühere ſchwarze Farbe wieder 
angenommen. Sie iſt ſehr be⸗ 
weglich und ſucht ſich zu ver— 
bergen, ſobald ſie bemerkt, daß 
ſie verfolgt wird. Wenn ſie er⸗ 

wachſen iſt, gräbt ſie ſich ziem— 

lich tief in die Erde ein, fertigt 
eine Höhlung und wird zu einer 
weißen, fragezeichenförmig ge— 
krümmten Puppe, welche durch 
ihr großes Halsſchild und den 
darunter verſteckten Kopf ihre 
Silphennatur nicht verleugnet. 
Nach etwa 10 Tagen Ruhe 
kommt der Käfer zum Vorſchein. 
Dieſer, welcher möglichenfalls 
zwei Bruten im Jahre haben kann, überwintert im vollkommenen Zuſtande. Das große 
Waſſer Anfang April 1865 ſchwemmte bei uns die in Rede ſtehende Art und die Silpha 

obscura in überaus großen Mengen lebend an. Nach dem Erwachen im erſten Frühjahre 
erfolgt die Paarung und gleich darauf das Eierlegen unter moderndes Laub oder unter die 
oberſte Erdſchicht, wozu der Hinterleib wie eine Legröhre weit vorgeſtreckt werden kann. Das 
Geſchäft nimmt längere Zeit in Anſpruch, daher kriechen die Larven zu verſchiedenen Zeiten 
aus; daraus folgt weiter, daß man im Sommer Larve und Käfer gleichzeitig antreffen kann. 

Der rothalſige Aaskäfer (Silpha thoracica) iſt eine von den beiden deutſchen 
Arten, welche der ſchwarzen Uniform der übrigen nicht treu bleiben, indem das Halsſchild eine 
lebhafte rote Farbe annimmt. Unſer Bild: „Die Käfer in Waſſersnot“ (S. 33) führt ſie ſo 
weit kenntlich vor, daß auf ihren Platz nicht näher aufmerkſam gemacht zu werden braucht. 

Der vierpunktige Aaskäfer (Silpha quadripunctata) iſt die zweite abweichend 
gefärbte, überdies auch abweichend lebende Art. Sie iſt zwar am Körper ſchwarz, auf der 
Rückenſeite jedoch nur auf der Scheibe des Halsſchildes, am Schildchen und in vier runden 
Fleckchen der Flügeldecken, während die übrige Rückenfläche eine grünlich braungelbe Fär— 
bung hat. Die mir nicht bekannte Entwickelung dürfte von der anderer Arten nicht ab— 
weichen und an der Erde zu ſtande kommen, dem fertigen Käfer jedoch paßt das Umher— 

laufen auf Feldern und Wegen und das Verſtecken unter Steinen, Erdſchollen und faulen— 

den Tieren nicht, er liebt einen romantiſcheren, einen luftigeren Aufenthalt, verlangt nach 
friſcher, nicht nach abgeſtandener Fleiſchſpeiſe. Daher beſteigt er Buſchwerk, vorherrſchend 
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Eichen- und Buchenſtangenholz, und ſucht die von jenen Laubſorten lebenden Raupen auf, 
um fie zu verſpeiſen. Ich habe ihn dergleichen verzehren ſehen und ihn alljährlich in ziem⸗ 
licher Anzahl von Eichenſtangen herabgeklopft, während der kleine Kletterlaufkäfer nur in 
manchen Jahren in ſeiner Geſellſchaft herabſtürzte. In dem Betragen beider, ſobald ſie 
unten angelangt ſind, beſteht ein weſentlicher Unterſchied. Der Läufer, wie wir bereits 
wiſſen, bemüht ſich, ſo ſchnell wie möglich unter der Bodendecke zu verſchwinden, der Aas⸗ 
käfer wendet eine ſeiner Gattung und vielen anderen Kerfen geläufige Liſt an: er läßt den 
an ſich ſchon hängenden Kopf noch mehr hängen, zieht die Beine an und bleibt regungslos 
auf dem Rücken liegen, kurzum, er ſtellt ſich tot; doch iſt es ihm weniger Ernſt um zähe 
Durchführung dieſer Rolle und möglicherweiſe die angegebene Stellung nur die Folge ſeines 
erſten Schreckens über den jähen Sturz; denn er bekommt meiſt ſehr bald nachher wieder 
neues Leben und eilt davon. 

An ſolchen Orten, wo ſich Totengräber und Aaskäfer ſehr behaglich fühlen, pflegt auch 
die Familie der Stutzkäf er (Histeridae) durch einige Arten vertreten zu ſein. Es find 
gedrungene, breit gedrückte, ja bisweilen vollkommen platte Käfer, welche ein ſtark glänzen⸗ 
der, außergewöhnlich harter Panzer umgibt. Der an ſich kleine und ſchmale Kopf ſteckt tief 
im Halsſchilde und läßt ſich bei vielen von untenher in eine Art von Bruſtlatz zurück⸗ 
ziehen, ſo daß er faſt verſchwindet; das nach hinten allmählich breiter werdende, an den 

Seiten gekantete Halsſchild legt ſich mit ſeinem Hinterrande dicht an die Wurzel der nur 
allmählich oder gar nicht nach der Mitte zu breiter werdenden Flügeldecken an, dieſe ſind 
hinten mehr oder weniger geſtutzt, immer den Steiß als eine dreieckige Chitinplatte mit ge⸗ 
rundeter Spitze unbedeckt laſſend, und von feinen Längsfurchen durchzogen, welche bei Unter⸗ 
ſcheidung der Arten gute Anhaltspunkte gewähren. Die kurzen, elfgliederigen Fühler nehmen 
vom langen Grundgliede an eine andere Richtung, ſind mithin gekniet und endigen in einen 
dreigliederigen Knopf. Am Bauche unterſcheidet man fünf Ringe, von denen der erſte eine 
bedeutende Länge erreicht. Die Beine ſind einziehbar und platt, d. h. ſie können in einer 
Weiſe in flache Gruben der Körperunterſeite angedrückt werden, daß ein ungeübtes Auge 
ihre Gegenwart kaum bemerkt; die vorderſten haben an der Außenkante gezahnte, alſo zum 
Graben befähigende Schienen, die hinterſten einen weiten Abſtand unter ſich, und alle tragen 
fadenförmige, fünfgliederige (ſelten viergliederige) Füße, welche ſich in eine mehr oder 

weniger ſcharf markierte Rinne der Schiene einlegen laſſen. Der Gang der Stutzkäfer iſt 
infolge eines ſolchen Baues ein nur bedächtiger, der Geſamteindruck, den das ganze Weſen 
macht, ein an die Schildkröten unter den Kriechtieren mahnender; hierzu trägt die eigen⸗ 
tümliche Gewohnheit bei, mitten in ihrem trägen Gange inne zu halten, zu „ſtutzen“, Beine 
und Kopf einzuziehen und die Scheintoten zu ſpielen, wenn ihnen irgend etwas Ungewöhn— 
liches begegnet. An warmen Sommerabenden, ſeltener unter der ſtrahlenden Mittagshitze, 
ſetzen ſie auch ihre Flügel in Bewegung, um in bequemerer Weiſe größere Strecken zurück⸗ 
zulegen und, was der Hauptgrund ſein dürfte, Nahrung zu ſuchen. Sie beſchränken ſich 
hinſichtlich dieſer nicht bloß auf verweſende tieriſche Stoffe, ſondern halten ſich ebenſo gern 

an pflanzliche, in der Auflöſung begriffene; man findet ſie daher zahlreich im Miſte, in 
den ſchnell ſich zerſetzenden fleiſchigen Pilzen, gewiſſe Arten hinter Baumrinde und einige 
wenige in Ameiſenhaufen. Außer Schwarz mit blauem oder violettem, oft ſehr ſtarkem 
Metallglanze kommt nur noch Rot in der Bekleidung der gegen 1200 Arten vor, welche 
ſich über die ganze Erde ausbreiten, am ſpärlichſten in Afrika, Indien und Auftralien. 

Die geſtreckten, zwölfgliederigen Larven, außer am Kopfe nur noch am Vorder⸗ 
bruſtringe hornig, ſchließen ſich durch die gegliederten Anhänge am Ende und durch den 
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ausſtülpbaren After zum Nachſchieben den Larven der Staphylinen an. Die ungewöhnlich 
kurzen und zugleich dünnen Beine ſind dem Außenrande nahe gerückt und laufen in eine 
faſt borſtenförmige Klaue aus. Am Kopfe fehlen Oberlippe und Punktaugen, dagegen nicht 
die dreigliederigen Fühler mit langem erſten und kurzem letzten, nach innen gekrümmtem 
Gliede. Die ſtarken, in der Mitte gezahnten Kinnbacken krümmen ſich ſichelartig, und die 
freien Kinnladen tragen dreigliederige Taſter; zweigliederige finden ſich an der zungen— 
loſen Unterlippe auf unter ſich verwachſenen, an der Wurzel hornigen, an der Spitze 
fleiſchigen, frei vorſtehenden Stämmen. Wegen der unmerklich kleinen Mundöffnung kann 
die Nahrung, die gewiß aus lebenden wie toten Tieren und verweſenden Pflanzenſtoffen 
beſteht, nur ſaugend aufgenommen werden. 

Der Miſt⸗Stutzkäfer (Hister fimetarius oder sinuatus) gehört zu denjenigen 
Familiengliedern, welche den Kopf in einen gerundeten Vorſprung der Vorderbruſt zurückziehen 
können. Unter einem Stirnrande lenken 
die gebrochenen, in eine ovale, drei⸗ 
gliederige Keule endenden Fühler ein, 

und letztere kann in eine Grube am 
Vorderrande der Vorderbruſt verborgen 
werden. Drohend ragen, ſchräg nach 
unten gerichtet, die in der Mitte gezahn⸗ 
ten Kinnbacken weit hervor. Der Steiß 

fällt ſchräg nach hinten ab, und die 
hinterſten Schienen bewehren an der 
Außenſeite zwei Dornenreihen. Dies 
alles gilt von jedem Hister, die ſich 
zahlreich über die ganze Erde ausbreiten. 8 

Die genannte Art erkennt man an Miſt⸗Stutzkäfer (Hister fimetarius) nebſt Larve. 
einem kleinen, gerundeten Fortſatze am Natürliche Größe. 

Hinterrande der Vorderbruſt, welcher | 
in eine Ausrandung der Mittelbruſt paßt, an nur einem Seitenſtreifen des Halsſchildes, 

an der deutlich punktierten Vertiefung auf dem umgeſchlagenen Seitenrande der Flügel— 
decken, welche auf dem Rücken drei ganze Streifen nach außen, einen in der Mitte aufhörenden 
neben der Naht haben und mit einem roten Flecken gezeichnet ſind, deſſen Form unſere Ab— 
bildung vergegenwärtigt. Der Mift-Stugfäfer lebt vorzugsweiſe auf trockenen, ſandigen 
Triften im Miſte und begegnet uns wohl auch einmal auf einem Feldwege in ſchwer— 
fälligem Marſche, häufiger jedoch breitgetreten, weil er der Fußſohle des unachtſamen 

Wanderers durch ſein „Stutzen“ nicht parieren konnte. 
Der zierliche, bloß 2,25 mm lange, glänzend roſtgelbe Hetaerius ses quicornis oder 

quadratus, welcher mit einzelnen aufgerichteten Haaren beſetzt iſt, verdickte Seiten des Hals⸗ 
ſchildes und fein geſtreifte Flügeldecken hat, lebt bei Ameiſen, vorherrſchend in den Kolonien 
der Waldameiſe (Formica rufa), entſchieden aber unter anderen, weniger abhängigen Ver— 
hältniſſen als die Keulenkäfer, da man ihn auch ohne Ameiſen unter Steinen angetroffen hat, 
wo wahrſcheinlich früher ſolche gehauſt haben. Die Sammler, welche ſich der ſogenannten 

„Myrmekophilen“, d. h. derjenigen Käfer befleißigen, welche nur in Ameiſenneſtern zu treffen 
ſind, ſieben die ganze Ameiſenkolonie mit einem Drahtſiebe, durch welches die Ameiſen nicht 
gehen, aus, tragen das Ausgeſiebte in leinenen Säckchen heim, um dort die Ergebniſſe ihrer 

Arbeit in aller Bequemlichkeit zu durchmuſtern, und wählen am paſſendſten die Monate März 
und April und die genannte Ameiſenart zu dieſer mühevollen und unbehaglichen Fang— 
methode, weil zu dieſer Jahreszeit die Ameiſen noch träge und weniger biſſig ſind. Von 
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Hister unterſcheidet ſich die genannte Gattung durch kurzen Fühlerſchaft, eine walzige, 
ſcheinbar ungegliederte Keule und durch ſehr breite Schienen mit einer nach außen offenen 
Rinne für die Füße. 

Die Saprinen (Saprinus) bilden neben den Hiſteren die artenreichſte Gattung der 
ganzen Familie, teilen mit ihnen dieſelbe geographiſche Verbreitung, dieſelbe Körpertracht, 
haben aber mehr Glanz, und zwar entſchieden metalliſcher Natur, in Blau, Grün, Violett, 

führen dieſelbe Lebensweiſe, unterſcheiden ſich von ihnen 

jedoch weſentlich durch den Mangel des Bruſtlatzes, können 
aber trotzdem ihren Kopf einziehen. Eine mehr oder weniger 
ſtarke Punktierung auf der ganzen Oberfläche des gedrun— 
genen Körpers läßt einen gemeinſamen Flecken an der 
Wurzel der Flügeldecken unberührt. 

Sehr zahlreich über ganz Amerika und Europa, zer: 
ſtreut und vereinzelt über Afrika bis nach den auſtraliſchen 

Inſeln hin breiten ſich gegen 800 Arten nur kleiner Käferchen 
aus, welche man zu der Familie der Glanzkäfer (Niti- 
dulariae) zuſammengefaßt hat. Sie wiederholen im ver- 
jüngten Maßſtabe die Grundform der Stutzkäfer, aber weder 
die Härte noch die Farbeneinförmigkeit der Körperbedeckung. 
Die Flügeldecken ſind meiſt etwas gekürzt, auch die Beine 
kurz, die vorderſten und hinterſten queren Hüften entſprin⸗ 
gend, die Füße fünfgliederig, nur ausnahmsweiſe am letzten 
Paare viergliederig, die erſten drei Glieder faſt immer erwei⸗ 
tert, die Fühler nicht gekniet und in einen drei- bis vierglie⸗ 
derigen Knopf auslaufend. Der Unterkiefer wird größten⸗ 
teils nur von einem Lappen gebildet. 

Dieſe Käferchen kommen unter den verſchiedenſten Ver— 
hältniſſen, vereinzelt oder oft ſcharenweiſe vereinigt, vor; 
man findet ſie auf allerlei Blumen, hinter Baumrinde, in 
den gärenden und dadurch ſchlammig werdenden Ausflüſſen 
unſerer Waldbäume (Eichen, Birken, Buchen), in Schwäm⸗ 
men, in tieriſchen Abfällen, ja, ich entſinne mich aus meiner 
Jugendzeit, daß in einer Mühle eine ihrer Arten (Nitidula 

5 5 a bipustulata) maſſenhaft aus dem vorgeſetzten Kaffeekuchen 

en e u fi b herausſpaziert kam und deſſen Genuß verleidete, obſchon 
der Kirmesappetit mit zur Stelle gebracht worden war. 

Der Raps⸗Glanzkäfer (Meligethes aeneus) fällt häufig durch ſeine beträcht⸗ 
liche Menge auf blühendem Raps, Rübſen und anderen Kreuzblümlern ſowie ſpäter auf den 
Blüten der verſchiedenſten Sträucher in die Augen; der einzelne wird freilich leicht überſehen, 
denn er mißt nur 2,25 mm, ſieht erzgrün aus und ſtellt ein kleines Viereck mit ſtumpfen 
Ecken dar, unten mit ſchmaler, nach hinten zugeſpitzter Vorderbruſt. Die Schienen der 
Vorderbeine ſind ſchmal, am Außenrande gleichmäßig ſägeartig gezähnelt, die übrigen etwas 
breiter, von ihrer ſchräg abgeſchnittenen Spitze bis über die Mitte des Außenrandes hinauf 
mit kurzen, feinen Börſtchen dicht bewimpert. 

Nach überſtandenem Winterſchlafe verläßt er das jetzt unwirtliche Verſteck, ſucht die 
genannten Pflanzen auf und ernährt ſich von deren Knoſpen und Blüten, ſchwärmt im 
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warmen Sonnenſchein lebhaft umher, und die Paarung erfolgt. 3 — 4 Tage nachher, 

beſonders bei vollkommener Windſtille, ſchiebt das Weibchen ſeine ausdehnbare Hinter— 
leibsſpitze in die Knoſpe und läßt ein länglichrundes, weißes Ei in deren Grunde 
zurück. In 8— 14 Tagen, je nach der wärmeren oder rauheren Witterung, entwickelt 
ſich die Larve daraus und ernährt ſich von den Blütenteilen im Inneren der Knoſpe, 
wenn ſie dieſe noch vorfindet, oder von den bereits entwickelten und benagt, wenigſtens in 
vorgerückterem Alter, die jungen Schoten, an welchen ſie bedeutenderen Schaden anrichtet 
als der Käfer. In Zwiſchenräumen von 8 —10 Tagen beſteht fie nach und nach drei 
Häutungen, deren letzte ihren Puppenzuſtand herbeiführt, und lebt mithin durchſchnittlich 
einen Monat. Erwachſen iſt ſie höchſtens 4,5 mm lang, ziemlich walzig von Geſtalt, gelb— 
lichweiß von Farbe und einer Erdflohlarve ſehr ähnlich. Sie beſteht außer dem braunen 
oder ſchwärzlichen Kopfe aus 12 Gliedern, mit 6 kurzen Beinen vorn und warzenartigem 
Nachſchieber hinten. Auf dem Rücken jedes Gliedes, das vollkommen bedeckte erſte aus— 
genommen, bemerkt man je drei Hornfleckchen, von denen die mittelſten als kleinſte den 
vorderen Gliedern fehlen, die äußeren länglich eiförmig und unter ſich gleich groß ſind. 
Der ſchmale Kopf hat jederſeits drei einfache Augen, viergliederige Fühler und eine hornige 
Oberlippe. Die kräftigen Kinnbacken kehlen ſich an der Kaufläche aus und endigen in einen 
ſpitzen Zahn. Es gehört kein geübter Forſcherblick, ſondern nur Aufmerkſamkeit dazu, dieſe 
Larven in größerer Geſellſchaft zwiſchen den oberen Blüten der Olſaaten zu entdecken, und 
man wird dann begreifen, daß die langen, weit herabreichenden kahlen Spitzen in den 
nachherigen Fruchtſtänden teilweiſe auf ihre Rechnung kommen. 

Zur Verpuppung läßt ſich die Larve herunterfallen, geht flach unter die Erde und 
fertigt ein loſes Geſpinſt, in welchem man bald nachher das weiße, bewegliche Püppchen 
finden kann, welches hinten in zwei Fleiſchſpitzchen ausläuft. Nach 12—16 Tagen, mithin 
Anfang Juli, kommt der Käfer zum Vorſchein. Ich trug am 3. Juni erwachſene Larven 

ein und erzielte ſchon am 27. Juni deren Käfer. Dieſe treiben ſich auf Blüten umher, 
wie die überwinterten, pflanzen ſich aber im laufenden Jahre nicht fort, ſondern erſt im 
nächſten. 

Für den ſyſtematiſchen Käferſammler ſchließt ſich den vorigen ein Labyrinth von Sippen 
und Familien an, welche ihm viel Mühe und Sehkraft koſten, wenn er die ähnlichen Arten 
mit Sicherheit unterſcheiden will; denn es ſind kleine, unſcheinbare, zum Teil auch mühſam 
aufzufindende Tierchen. Für das „Tierleben“ mögen einige Arten folgen, welche zu Hauſe 
eine gewiſſe Rolle ſpielen und einer eifrigen Verfolgung dringend empfohlen werden können. 
Dieſelben ſind mit ſo und ſo vielen nächſt Verwandten, in der Geſamtheit die Zahl 200 

noch nicht füllend, zu einer Familie vereinigt worden, welche nach den größten unter ihnen 
den Namen der Speckkäfer (Dermestidae) erhalten hat. 

Ein in ſeinen drei Hauptabſchnitten nicht abgeſetzter, alſo geſchloſſener, im übrigen 
verſchieden geſtalteter Körper, ein geſenkter, mehr oder weniger einziehbarer Kopf, der 
unterhalb zur Aufnahme der keulenförmigen, auf der Stirn eingefügten Fühler ausgehöhlt 
iſt und meiſt ein Punktauge auf dem Scheitel trägt; zapfenförmig aus den Gelenkgruben 
heraustretende, ſich an den Spitzen berührende, mindeſtens ſehr nahe ſtehende Vorderhüften, 
walzenförmige, faſt immer innen und hinten erweiterte Hinterhüften, durch deren Erweite— 
rung eine Furche zur Aufnahme der Schenkel entſteht, eine Furche an letzteren für die 
Schiene, fünfzehige Füße und ein fünfgliederiger Bauch bilden die allen Familiengliedern 
gemeinſamen Merkmale. Auch im Betragen und in der Lebensweiſe herrſcht unter ihnen 
große Übereinſtimmung. Einmal beſitzen ſie alle in hohem Grade die Gabe der Verſtellung; 
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denn mit angezogenen Beinen, eingelegten Fühlern und eingekniffenem Kopfe liegen ſie 
die längſte Weile wie tot da, wenn ſie von außen her beunruhigt werden und Gefahr für 
ihre werte Perſon im Anzuge vermeinen. Anderſeits zeichnen fie ſich durch ihr Herum— 
treiberleben und die Gleichgültigkeit für die Wahl ihrer Geſellſchaft und Umgebung aus, 

ob neben einem flüchtigen Schmetterlinge in duftender Blüte oder zwiſchen Finſterlingen 
und unſauberen Genoſſen in den Überreſten eines ſtinkenden Aaſes wühlend, ob im faulen 
Holze eines alten Baumſtammes oder im Winkel einer Speiſekammer, ob in der Pelz⸗ 
einfaſſung eines beiſeite geſetzten Fußſackes oder in den Polſtern unſerer Sofas, oder im 
Leibe eines ſtattlichen Käfers, auf welchen der Sammler ſtolz ſein zu dürfen glaubt, das 

alles iſt ihnen gleichgültig, obſchon der eine vorherrſchend hier, der andere vorherrſchend dort 
angetroffen wird. Weil die Nahrung der Käfer, mehr noch ihrer Larven (denn ſie ſelbſt 
ſind genügſamer), in den vorzugsweiſe trockenen Teilen tieriſcher Stoffe aller Art beſteht, 
finden ſie ſich auch überall, draußen im Freien, in unſeren Behauſungen, auf den Schiffen, 
in Fellen, Naturalienſammlungen ꝛc., reifen um die Welt und werden teilweiſe Weltbürger 
im vollſten Sinne des Wortes. Inſofern fie ein mehr verborgenes Leben führen und un- 

geſtört ſich in dieſer Verborgenheit ſtark vermehren, ſo können fie unter Umſtänden empfind⸗ 
lichen Schaden an unſerem Eigentum, namentlich an Pelzwerk, Polſtern, wollenen Decken 
und Teppichen aller Art ſowie namentlich an Naturalienſammlungen, anrichten. 

Es gilt dies in erſter Linie von ihren gefräßigen Larven. Dieſelben zeichnen ſich 
durch ein aufgerichtetes, dichtes Haarkleid aus, welches meiſt nach hinten ſtellenweiſe dichte 
Büſchel bildet, auch ſternartig ſich ausbreiten kann, durch kurze, viergliederige Fühler, 
durch meiſt ſechs Punktaugen jederſeits und durch kurze, einklauige Beine. Bei der Ver⸗ 
wandlung reißt die Haut längs des Rückens, und die Puppe benutzt dieſelbe dann als eine 
ſchützende Hülle. 

Der Speckkäfer Dermestes lardarius, Fig. 6, 7, S. 76) wird unter ſeinen 47 Gat⸗ 
tungsgenoſſen, die alle durchſchnittlich 756 mm lang ſind, leicht erkannt an der hellbraunen, 
quer über die Wurzel der Flügeldecken gehenden, mit einigen ſchwarzen Punkten gezeich⸗ 
neten Binde bei übrigens durchaus bräunlich ſchwarzer Färbung. In gleicher Breite ziehen 
die Flügeldecken nach hinten, runden ſich ab, verbergen die Leibesſpitze vollſtändig und 
ſtellen die faſt walzige Geſtalt des ganzen Körpers her, den vorzugsweiſe dicht an der Unter⸗ 
ſeite anliegende Haare bedecken. Hier laſſen ſich die Geſchlechter leicht unterſcheiden, indem 
ſich das Männchen am 3. und 4. Bauchringe oder an letzterem allein durch eine . 
runde Grube auszeichnet. 

Die geſtreckte, nach hinten verjüngte Larve wird beinahe noch einmal ſo lang wie 
der Käfer, iſt am Bauche weiß und auf dem braunen Rücken mit ziemlich langen, braunen, 
nach hinten gerichteten Haaren beſetzt, von denen die längſten am Hinterende einen Haar⸗ 
pinſel darſtellen; am Grunde dieſes richten ſich auf dem Rücken des letzten Gliedes zwei 
nach hinten gebogene Hornhaken empor. Die ſechs Beine und der ausſtülpbare After er⸗ 
möglichen ein gewandtes und raſches Fortkriechen, welches jedoch mehr einem ruckweiſe vor 
ſich gehenden Hinrutſchen gleicht. Man trifft die Larve vom Mai bis in den September, 

während welcher Zeit ſie ſich viermal häutet und ihre Anweſenheit durch die umherliegenden 
Bälge an ſolchen Stellen verrät, wo dieſelben durch den Luftzug nicht weggeweht werden 
können, wie beiſpielsweiſe in Inſektenſammlungen. Schließlich wird die Larve träger, 
kürzer und haarloſer, alles Anzeichen, daß ſie ihrer Verwandlung nahe iſt. Zu dieſem 
Zwecke verbirgt ſie ſich an ihrem Aufenthaltsorte, ſo gut es gehen will, dann ſpaltet ſich 
ihre Haut, wie bei den früheren Häutungen, in einem Längsriſſe auf dem Rücken, und 
die Puppe wird ſichtbar, bleibt jedoch mit dem größten Teile ihres Körpers in dieſer Um⸗ 
hüllung ſtecken. Sie iſt vorn weiß, hinten braunſtreifig und ſehr beweglich, wenn man ſie 
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beunruhigt. Meiſt im September iſt der Käfer entwickelt, ſprengt die Haut und bleibt, wie 
früher die Puppe, lange Zeit in der nun doppelten Umhüllung ſitzen. In wärmeren Räumen 
kommt er früher, in kälteren ſpäter zum Vorſchein; im nächſten Frühjahre folgt die Paarung 

und das Eierlegen. 
Der Speckkäfer und ſeine Larve finden ſich nicht bloß in Speiſekammern, ſondern überall, 

wo es tieriſche Überreſte gibt, in den Häuſern, auf Taubenſchlägen, draußen im Freien 
unter Aas, an Pelzwaren und in Naturalienſammlungen. Mit wahrem Entſetzen gedenke 
ich eines Falles, welcher bei den geheimen Umtrieben dieſer Geſellen daran mahnt, wie 
man auf ſeiner Hut ſein müſſe, um ihrem Zerſtörungswerke ſowenig wie möglich Vorſchub 
zu leiſten. Ein Kiſtchen, bis obenan mit aufeinander geſchichteten Käfern aus Braſilien 
angefüllt und zugenagelt, hatte jahrelang unbeachtet geſtanden, weil der Inhalt für wertlos 
erklärt worden war. Als es an ein gründliches Aufräumen ging, kam auch beſagtes kubiſches 

Kiſtchen an die Reihe. Sein Inhalt ließ einen Blick werfen auf gewiſſe Blattkäfer, Holz— 
böcke, Rüßler und andere, welche in jenen geſegneten Ländern in unzähligen Mengen bei: 
ſammen leben und ausnehmend gemein ſein müſſen; denn manche Arten zählten nach Hun— 

derten, welche einſt als Geſchenk eines dort lebenden Händlers eingegangen waren. Nachdem 
mit einer gewiſſen Vorſicht, um die wenigen unzerbrochenen Stücke, für welche ſich allen— 
falls noch eine Verwertung hätte finden laſſen, herauszuſuchen, die oberen Schichten ab— 
geräumt und die unterſten mehr und mehr bloßgelegt worden waren, ſchien mit einem Male 
Leben in die Jahre alten Leichen gekommen zu ſein; denn Bewegung, und zwar ſehr lebhafte 
Bewegung ließ ſich ſehen und hören. Welch ein Anblick! Eingebettet in braunen Staub 
und immer kleiner werdende Stücke der zerfallenen und zerfreſſenen Käfer, krabbelten Hun— 
derte von Speckkäferlarven geſchäftig durcheinander und ſchienen ihren Unmut darüber er: 
kennen geben zu wollen, daß man ſie in ihrer ſicheren, das Verjährungsrecht beanſpruchenden 
Brutſtätte geſtört hatte. Glücklicherweiſe loderte helles Feuer im Ofen, dem die ganze Geſell— 
ſchaft ſo ſchnell wie möglich übergeben wurde, damit nicht einer entkäme und an einer Stelle 
die ſcharfen Zähne hätte prüfen können, wo die Wirkungen entſchieden viel empfindlicher 
hätten werden können. 

Die übrigen Dermeſten, mäuſegrau oder ſchwarz auf der Rückenſeite, mehr oder weniger 
vollkommen kreideweiß durch dicht anliegende Behaarung auf der Unterſeite gezeichnet, finden 
ſich vorzugsweiſe im Freien unter Aas, wenn nicht — zwiſchen Naturalien, welche längere 
Seereiſen zurückgelegt haben und unzureichend verpackt worden waren. Der zweifarbige 
Hautkäfer (Dermestes bicolor), auf der Rückenſeite einfarbig ſchwarz, unterſeits und 
an den Beinen rötlichbraun, ſtellt ſich nebſt dem Speckkäfer bisweilen auf Taubenſchlägen 
ein und vergreift ſich als Larve ſogar an den lebenden jungen Tauben, indem ſie unter 
den Flügeln förmliche Gänge frißt und den Tod der Vögel herbeiführt, wie es ſich beiſpiels— 
weiſe 1878 zu Ballenſtedt zutrug. 

Eine eigentümliche Erſcheinung, welche ihren Grund im Körperbau der Speckkäfer 
hat, fällt dem Sammler auf, der gewohnt iſt, die von ihm getöteten Käfer, bevor ſie voll— 
kommen trocken ſind, an der rechten Flügeldecke mit einer Nadel behufs der Aufſtellung 
in ſeiner Sammlung zu durchſtechen. Dieſe Zubereitung hat je nach der Härte der Deck— 
ſchilde ihre größeren oder geringeren Schwierigkeiten und mißlingt bei den Dermeſten dem 
weniger Geübten faſt regelmäßig, nicht wegen zu großer Härte der Flügeldecken, ſondern 
wegen ihrer größeren Widerſtandsfähigkeit im Verhältnis zu den weichen und ſehr nach— 
giebigen Verbindungshäuten aller feſteren Teile. In der Regel gehen alle dieſe aus ihren 
Fugen, wenn man mit der Nadelſpitze einen Druck auf die Flügeldecke ausübt. Dieſe aus⸗ 
nahmsweiſe Dehnbarkeit der Verbindungshaut zeigt ſich auch beim Töten eines Dermeſten 
in Weingeiſt; hier ſaugt ſich der Körper ſo voll, daß Kopf, Vorderbruſtring und der von 
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den Flügeldecken zuſammengehaltene Reſt weit auseinander treten und zwiſchen allen dreien 

eine weiße Haut gleich einem kurzen Darme heraustritt. Es ſind einige wenige Käfer 
(Silphen, Miſtkäfer der Gattung Aphodius), bei denen eine ähnliche Erſcheinung beob— 
achtet werden kann. Nur erſt, wenn der Käfer gut ausgetrocknet iſt, bekommen ſeine Chitin⸗ 
ſchilde einen feſteren Zuſammenhang untereinander, welcher durch den Druck der Nadel: 
ſpitze auf die Flügeldecke nicht aufgehoben wird, ſondern die Durchbohrung jener ermöglichen. 

Der Pelzkäfer (Attagenus pellio; ſ. untenſtehende Abbildung, Fig. 8, 9) hat die 
Körperform des Speckkäfers, nur einen flacher gewölbten Rücken und bedeutend geringere 
Größe (4 mm im Durchſchnitt). Er iſt ſchwarzgrau und auf der Mitte einer jeden Flügel⸗ 
decke mit einem ſilberweißen Haarpünktchen gezeichnet. Ein einfaches Auge auf dem Schei⸗ 
tel unterſcheidet die ganze Gattung Attagenus von der vorigen, ein freier, d. h. von der 
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1, 2) Kabinettkäfer (Anthrenus museorum, S. 77). 3—5) Dieb (Ptinus fur, S. 122). 6, 7) Speckkäfer (Dermestes 

lardarius, S. 74) 8, 9) Pelzkäfer (Attagenus pellio). Jede Art mit ihrer Larve; alle Figuren vergrößert. 

nach vorn erweiterten Vorderbruſt nicht verdeckter Mund und nahe beiſammenſtehende Mit⸗ 
telbeine zeichnen ſie vor den anderen, mit einem Nebenauge verſehenen Gattungen aus. 

Der Pelzkäfer treibt ſich im Freien umher und ſchlägt ſeine Sommerwohnung in den 
Blüten des Weißdorns, der Spirſtauden, der Doldenpflanzen und anderer auf, wo er mit 
ſeinem guten Freunde, dem nachher zu beſprechenden Kabinettkäfer, und manchem anderen 
Kerfe in beſtem Einvernehmen lebt, ſich bis zur Unkenntlichkeit mit den zarten Staub⸗ 
körperchen überzieht, und friſtet ſo ein vollkommen harmloſes Daſein. Sicherer bemerken 
wir ihn in unſeren Wohnräumen, wenn ihn die Frühjahrsſonne aus ſeinen ſtaubigen Ecken 
hervorlockt und zu Spaziergängen auf den Dielen oder zu einem Fluge nach den hellen 
Fenſterſcheiben auffordert, durch die er vermutlich die freie Gottesnatur zu erlangen wähnt. 
Er hat ſich hierin freilich getäuſcht, denn bei jedem Anfluge an die Scheibe ſtößt er ſich 

an den Kopf, fällt rückwärts über und quält ſich nun auf dem Fenſterbrette ab, ehe er von 
der Rückenlage wieder auf die kurzen Beinchen gelangt. Um dies zu erreichen, ſtemmt er 
ſich meiſt auf die wie zum Fluge aufgerichteten Flügeldecken und dreht den Körper hierhin 
und dorthin, bis er endlich das Übergewicht nach unten bekommt. Ohne Erbarmen ergreife 
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man ihn in dieſer hilfloſen Lage und zerdrüde ihn zwiſchen den Fingern, welche infolge 
ſeiner Saftloſigkeit kaum feucht werden, damit er möglichſt ohne Nachkommen ſterbe. Denn 
wenn er auch von geringer Bedeutung iſt, ſo hat man ſich doch vor ſeiner Larve wohl 
zu hüten. Dieſe iſt ein ſchlimmer Geſell und rechtfertigt ihre ſchwierigere, wie des Käfers 
leichtere Verfolgung. Bei Aufarbeitung eines Schlafſofas, welches 17 Jahre lang treu 
gedient hatte und in ſeinen Eingeweiden viel Schweinsborſten enthielt, war der Sattler 
faſt entſetzt über die vielen „Motten“, wie er meinte, in Wirklichkeit waren es aber die 

abgeſtreiften Bälge der Pelzkäferlarven, welche hoch aufgehäuft auf dem Holze der Seiten— 

lehnen lagen und Zeugnis von den unerhörten Maſſen der hier geborenen Käfer ablegten. 
Das wieder zu benutzende Material mußte in einem angeheizten Backofen von der mut— 
maßlichen Brut geſäubert werden. In einer ausgeſtopften Landſchildkröte der zoologiſchen 
Sammlung zu Halle, in deren hartem Körper man wahrlich nichts Genießbares hätte ver— 
muten können, hauſte jahrelang eine Geſellſchaft dieſer Zerſtörer, von denen ſich jedoch nie 

einer ſehen ließ, ſondern ein Kranz von „Wurmmehl“ zog ſich von Zeit zu Zeit wie eine 
Bannlinie rings um den plumpen Körper des knochenbepanzerten Kriechtieres und verriet 

die Gegenwart der lebenden Einmieter. Erſt nachdem die Schildkröte einige Stunden in 
einem geheizten Backofen zugebracht hatte und von neuem aufgearbeitet worden war, erfüllte 
ſie vollkommen die Bedingungen eines regelrechten und ungezieferfreien Präparates, ſo einer 
öffentlichen Sammlung gebühren. Vor Zeiten wurde mir eine beiſeite geſetzte Schnupftabaks— 
doſe und eine Zigarrenſpitze, beide aus Horn und ſehr ſtark benagt, nebſt einer Anzahl in ihrer 
Nachbarſchaft aufgefundener lebender Larven ſowie deren Bälge überſandt, die gleichfalls 
der in Rede ſtehenden Art angehörten. Auch in Schwalbenneſtern iſt die Larve aufgefunden 
worden. 

Die Larve hat große Ahnlichkeit mit der des Speckkäfers, aber geringere Größe im 
ausgewachſenen Zuſtande und keine Hornhaken an der verſchmälerten Leibesſpitze. Der große 
Kopf iſt borſtenhaarig, auch der Rücken mit gelbbraunen, kurzen und nach hinten gerichteten 
Haaren und das Ende mit einem loſen Pinſel längerer Haare verſehen. Sie zieht den 

vorderen Körperteil gern nach unten ein, rutſcht ſtoßweiſe vorwärts, lebt und verpuppt ſich 
ganz in der Weiſe der vorigen und auch um dieſelbe Zeit, Ende Auguſt. Wenn ſie die 
Wahl hat, ſo ernährt ſie ſich vorherrſchend von Haaren und Wolle der Tierfelle, rohen 
und verarbeiteten, und wird durch dieſelben in die menſchlichen Behauſungen gelockt, wo 
Pelzwerk, gepolſterte Geräte, wollene Teppiche um ſo ſicherer Niſtplätze bieten, je weniger 
ausgeklopft, gelüftet und gereinigt ſie werden. Mai, Juni und Juli ſind die Monate, in 
welchen die Larve am thätigſten, das Pelzwerk aber meiſt beiſeite gebracht worden iſt, wes— 
halb wiederholtes Lüften und Ausklopfen desſelben geboten erſcheint! 

Ein dritter im Bunde iſt der Kabinettkäfer (Anthrenus museorum, ©. 76, Fig. 
1, 2), ein kleiner runder Käfer, unten grau durch Behaarung, oben dunkelbraun mit drei un— 

deutlichen, aus graugelben Härchen gebildeten, daher häufig ſtellenweiſe abgeriebenen Binden 
über den Decken. Seine Fühler ſind achtgliederig, die beiden letzten Glieder in einen Knopf 
verdickt. Der Kopf kann vollſtändig von der Vorderbruſt aufgenommen werden, ſo daß 
nur die Oberlippe frei bleibt, und die Vorderbruſt zum Teile in die quere, geſpaltene Mittel⸗ 
bruſt. Auch hier ſteht ein Punktauge auf dem Scheitel. Dieſes 2,25 mm lange Tierchen 
findet ſich gleichfalls, wie ſchon bemerkt, auf Blumen und in unſeren Behauſungen, hier 
vorzugsweiſe in den Inſektenſammlungen, die nicht ſehr ſorgfältig vor ſeiner Zudringlichkeit 
bewahrt und nicht häufig genug nachgeſehen werden. Der Käfer möchte noch zu ertragen 
ſein, aber ſeine etwas breitgedrückte, braun behaarte, durch einen langen, abgeſtutzten Haar— 
büſchel geſchwänzte Larve iſt ein böſer Geſell. Wegen ihrer anfänglichen Winzigkeit iſt ſie 
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einesteils ſchwer zu entdecken, andernteils wird es ihr leicht möglich, in die feinſten Fugen 
und Ritze einzudringen und in Räumen zu erſcheinen, welche man für vollkommen ver: 

ſchloſſen hielt. Mögen die Inſektenkaſten noch ſo gut verwahrt ſein, dann und wann zeigt 
ſich doch ein ſolcher Feind, ſei es nun, daß er als Ei mit einer anrüchigen Inſektenleiche 

eingeſchleppt wurde, ſei es, daß er ſich ſonſtwie einzuſchleichen wußte, und die Verheerungen, 
die eine einzige dieſer gefräßigen Larven hier anrichten kann, weiß derjenige am beſten zu 
beurteilen, dem das Leid zugefügt worden iſt. In der Regel lebt ſie im Inneren des Tieres, 
ſpaziert aber auch mit ausnehmender Gewandtheit auf deſſen Oberfläche umher, ſo daß 
an allen Teilen der Fraß zu erkennen iſt. Im erſteren Falle verrät ein braunes Staub⸗ 
häufchen unter dem bewohnten Inſekt, im anderen das Lockerwerden der Beine, Fühler 

und ſonſtigen Teile ſowie deren teilweiſes Herabfallen die Gegenwart des Feindes, der 
bisweilen ſeine Beute ſpurlos von der Nadel verſchwinden läßt. Starke Erſchütterung, 

wie Anklopfen des Kaſtens auf eine Tiſchkante, bringt den Verborgenen leicht hervor; 
mäßige, den Tieren der Sammlung bei gehöriger Vorſicht nicht nachteilige Hitze tötet ihn. 
Auch in dem Pelze der ausgeſtopften Säugetiere freſſen die Larven platzweiſe die Haare 

weg, zernagen die Schäfte der Federn, die Haut um die Naſenlöcher und an den Beinen 
der Vögel und führen ſich ebenſo auf, wie die vorher erwähnten. Faßt man eine der— 

ſelben in der Mitte ihres Leibes mit einer Pinzette, um ſich ihrer zu bemächtigen, ſo 
gewährt die jo geängſtete einen eigentümlichen und überraſchenden Anblick: der Schwanz⸗ 
büſchel bläht ſich ungemein auf, und jederſeits an ſeiner Wurzel treten drei äußerſt zarte, 
durchſichtige Haarfächer hervor. Man findet die Larve beinahe das ganze Jahr, was auf 
eine ſehr ungleichmäßige Entwickelung oder mehrere Bruten im Jahre ſchließen läßt; im 
Mai oder mit Beginn des Juni erfolgt nach mehrmaligen Häutungen die Verpuppung 
in der letzten Larvenhaut. Die Zeiträume, welche zwiſchen je zweien von dieſen liegen, 

haben ſich merkwürdig ungleich erwieſen; denn man hat Unterſchiede von 4— 16 Wochen 
beobachtet. Die vielen Bälge, welche ich bisweilen neben einem einzigen toten Käfer in 
einem gut ſchließenden Inſektenkaſten gefunden habe, ſcheinen auf eine größere Menge 
von Häutungen hinzudeuten, als man ſonſt anzunehmen gewohnt iſt; ob dem ſo iſt, muß 
ſorgfältiger Beobachtung vorbehalten bleiben. Der ausgeſchlüpfte Käfer teilt die Gewohn⸗ 
heit mit ſeinen Verwandten, wochenlang in den ſchützenden Häuten ſitzen zu bleiben. 

Am Schluſſe der Familie ſei noch eines durch ſein anliegendes Haarkleid graugelben 
Käferchens gedacht, welches in Körpertracht und hinſichtlich der übrigen Merkmale mit 

der Gattung Dermestes übereinſtimmt, am zweiten und dritten Fußgliede jedoch lappen⸗ 
artige Anhänge, an der Wurzel der Klauen je einen Zahn trägt und nur die Größe des 
Pelzkäfers erlangt. Es hat in unſeren Zimmern nichts zu ſuchen, ſondern treibt ſich auf 
den verſchiedenſten Blumen umher, unbeachtet von allen denen, welche eben keiner Inſekten⸗ 
liebhaberei ergeben ſind; Byturus tomentosus nennen es die Käferkundigen. Anders 
verhält es ſich mit ſeiner Larve, der geſtreckten, auf dem letzten Gliede mit zwei auf: 
ſtehenden Hornhäkchen verſehenen, welche in allem den ſchon öfter erwähnten Familien⸗ 
charakter trägt, nur kein merkliches Haarkleid, wie die drei vorhergehenden, überdies auch 
einen verwöhnteren Geſchmack zeigt. Sie bewohnt nämlich, dem Gärtner als „Himbeer— 
made“ geltend, die genannten Früchte bis zu der Zeit ihrer Reife und kann in für ſie 
günſtigen Jahren den Genuß dieſer ſo beliebten Früchte allen eklen Perſonen ſehr ver— 
leiden. Vorherrſchend bewohnt ſie die Waldbeeren, verläßt ſie aber, wenn man die Früchte 

vor dem Verbrauche einige Zeit einwäſſert. 
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Von der längeren Reihe der Familien, welche die Syſtematiker folgen laſſen, ehe 
wieder bekanntere Größen an die Reihe kommen, ſei nur mit wenigen Worten der Fugen— 

oder Pillenkäfer, und zwar der namengebenden Gattung Byrrhus gedacht, weil ſie die 
mehr aufgetriebenen, zu „Pillen“ gewordenen Stutzkäfer in etwas veränderter Form, ver— 
änderter Ernährungsart, ſonſt aber mit denſelben Gewohnheiten, namentlich mit meiſter⸗ 
hafter Verſtellungskunſt wiederholen. Wenn die eiförmigen, hoch gewölbten Käfer, nur 
den kleineren Formen ſich anreihend, ihre Gliedmaßen eingezogen haben, ſo wird es ſehr 
ſchwer, die Anweſenheit ſolcher überhaupt zu erkennen. Die platten Beine, von welchen 
die vorderen aus eingeſenkten walzigen oder eiförmigen, und die hinterſten aus queren 
und einander ſtark genäherten Hüften entſpringen, ſchließen ſo dicht an den Körper an, 
die Schienen paſſen ſo gut mit ihrem Innenrande in eine Furche der Schenkel, die fünf— 
gliederigen Füße ſo ſchön zwiſchen die Schienen und den Leib, daß man einige Nähte, 
aber keine Beine zu bemerken glaubt. Dazu kommt, daß der Kopf ſeiner ganzen Aus⸗ 
dehnung nach in das Halsſchild eingelaſſen iſt, ſo daß nur Stirn und Geſicht nach vorn 
die ſenkrechte Körperbegrenzung ausmachen und deshalb von oben her nichts von ihnen 
ſichtbar wird. Die ſchwach keulenförmigen Fühler können ſich unter den Seitenrand des 
Halsſchildes verſtecken. Die beiden Laden der Unterkiefer ſind unbewehrt. Am Bauche 
unterſcheidet man fünf Ringe, deren drei erſte indes verwachſen. Die durch Samthaar 
meiſt braun gefärbten Pillenkäfer ernähren ſich nur von Pflanzenſtoffen, von Moos und 
dürrem Gekrümel; denn man findet fie oft in größeren Geſellſchaften an ſonnen verbrannten 

Berghängen, unter Steinen, aber auch in den Gebirgen hoch oben, wo die Temperatur 
eine ſtets niedere zu ſein pflegt; in unſicherem Gange kriechen ſie im Sommer langſam 
auf Triften umher, ſcheinen indes lieber die Nacht abzuwarten, um zu fliegen. Weil ſie 

ſonſt die Erdoberfläche nie verlaſſen, ſo fehlen gewiſſe Arten niemals unter den ange— 
ſchwemmten Käfern, welche die ausgetretenen Gewäſſer im Frühjahre mit ſich führen. 

Die Larven der Pillenkäfer, ſoweit man ſie kennt, ſind walzig, etwas eingekrümmt 
und auf dem Rücken mit harten Schilden bedeckt, am vollkommenſten auf den drei vorderſten 
Ringen, von denen der erſte ſo lang wie die beiden folgenden zuſammen iſt, auf den übrigen 
ſind die Schilde etwas weicher und halbkreisförmig. Nächſt dem erſten iſt das vorletzte 

und letzte Glied am längſten, dieſes außerdem mit zwei Anhängſeln verſehen, welche neben 
den ſechs einklauigen kurzen Beinen der Fortbewegung dienen. Der ſenkrecht geſtellte Kopf 
trägt jederſeits in einer runden Grube zwei Punktaugen, zweigliederige Fühler, faſt drei— 
eckige Kinnbacken; dieſe treffen mit ihrer Schneide aufeinander, ſind hinten ausgehöhlt, 
um der mit ungegliederten Lappen und mit viergliederigen Taſtern verſehenen Kinnlade 
Raum zu geben; die Taſter der zungenloſen Unterlippe beſtehen aus nur zwei Gliedern. 
Die Larven finden ſich in der Erde unter Raſen, verpuppen ſich hier und werden vor 
Winters zum Käfer. f 

Die 133 Arten, aus welchen die ganze Familie beſteht, verbreiten ſich nur über Europa 
und Nordamerika und kommen im Gebirge zahlreicher vor als in der Ebene. 

Der gemeine Hirſchkäfer, Feuerſchröter (Lucanus cervus; ſ. die Tafel bei S. 80), 
war ſchon den Alten ſeinem Ausſehen nach bekannt, denn Plinius ſagt an einer Stelle 
(11, 28, 34) ſeiner Naturgeſchichte: „Die Käfer (er braucht dafür den Ausdruck Scarabaei) 

haben über ihren ſchwachen Flügeln eine harte Decke, aber keiner hat einen Stachel. Da— 
gegen gibt es eine große Art, welche Hörner trägt, an deren Spitzen zweizinkige Gabeln 
ſtehen, welche ſich nach Belieben ſchließen und kneipen können. Man hängt ſie Kindern 
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als ein Heilmittel an den Hals. Nigidius nennt ſie Lucanus.“ Moufet, welcher in 
ſeinem „Insectorum sive Minimorum Animalium theatrum“ ! mit großem Fleiße alles 

geſammelt hat, was bis zu ſeiner Zeit über Inſekten bekannt geworden iſt, und von einer 
großen Menge den damaligen Verhältniſſen entſprechende, meiſt kenntliche Holzſchnitte 
lieferte, bildet auch das Männchen des Hirſchkäfers ab, glaubt aber, dasſelbe für ein 
Weibchen erklären zu müſſen, weil Ariſtoteles behaupte, daß bei den Inſekten die Männchen 
immer kleiner als die Weibchen ſeien. Ihm gelten daher die Männchen kleinerer Formen 
für die Weibchen. Jetzt weiß es jeder Knabe, welcher einige Käfer kennt und in einer 
mit Eichen beſtandenen Gegend lebt, wo der Hirſchkäfer vorkommt, daß die Geweihträger 
die Männchen, die nur mit kurzen, in der gewöhnlichen Form gebildeten Kinnbacken ver⸗ 
ſehenen Käfer die Weibchen find. Die jüngſten Beobachtungen auch an anderen Hirſch— 
käferarten haben gelehrt, daß je nach der ſpärlicheren oder reichlicheren Ernährung der 
Larven die Käfer kleiner oder größer ausfallen, und daß namentlich bei den Männchen 
die geweihartigen Kinnbacken der kleineren Käfer durch geringere Entwickelung dem ganzen 
Käfer ein verändertes Anſehen verleihen im Vergleiche zu einem vollwüchſigen. Man hat 
daher bei den einzelnen Arten mittlere und kleinere Formen unterſchieden, ohne dafür 
beſondere Namen zu erteilen, wie früher, wo bei der gemeinen Art eine Abart als Lucanus 
capreolus oder hircus unterſchieden wurde. Ein großer Zahn vor der Mitte und eine 
zweizinkige Spitze der männlichen Kinnbacken, die einem queren Kopfe entſpringen, welcher 
breiter als das Halsſchild iſt, ein dünner Fühlerſchaft, 4— 6 unbewegliche Kammzähne 
an der Geißel (hier die erſtere Anzahl), abwärts gebogene Oberlippe, tief ausgeſchnittene 
Zunge an der Innenſeite des Kinnes und eine unbewehrte innere Lade des Unterkiefers 
charakteriſieren neben der geſtreckten Körperform die Gattung Lucanus. Unſere Art iſt 
mattſchwarz, die Flügeldecken und Geweihe glänzen kaſtanienbraun. Sie vergegenwärtigt 
einen der größten und maſſigſten Käfer Europas, welcher von der Oberlippe bis zu der 
gerundeten Deckſchildſpitze 52 mm meſſen kann, eine Länge, die durch die geweihförmigen 

Kinnbacken noch einen Zuwachs in gerader Richtung von 22 mm erhält. Ein Weibchen 
von 43 mm Länge hat eine ſchon recht ſtattliche Größe. Im Juni findet ſich dieſer Käfer 
in Eichenwäldern, wo an ſchönen Abenden die Männchen mit ſtarkem Geſumme und in 
aufrechter Haltung um die Kronen der Bäume fliegen, während die Weibchen ſich immer 
mehr verſteckt halten. Bei Tage balgen ſie ſich bisweilen unter dürrem Laube an der 
Erde und verraten durch das Raſcheln jenes ihre Gegenwart, oder ſitzen an blutenden 
Stämmen, um Saft zu ſaugen. Chop gibt in der „Gartenlaube“ einen anziehenden Bericht 
über ihr Betragen bei dieſen Gelagen, welcher gleichzeitig einen Beleg für ihr vorüber⸗ 
gehendes maſſenhaftes Auftreten liefert. Unter dem kühlenden Schatten einer altersſchwachen 
Eiche eines Gartens in Sondershauſen hatte ſich der Berichterſtatter an einem beſonders 
warmen Nachmittage zu Ende Juni 1863 niedergelaſſen, als ein eigentümliches Geräuſch 

über ihm ſeine Aufmerkſamkeit in Anſpruch nahm. Ein leiſes, in kurzen Zwiſchenräumen 
wiederkehrendes Knacken oder Knirſchen ließ ſich vernehmen, als ob kleine, dürre Zweige 
zerbrochen würden. Kurz darauf viel ein ſchwärzlicher Gegenſtand vom Baume in das 

1 Man meint, das genannte Buch ſei urſprünglich von Konrad Gesner verfaßt, aus deſſen Nachlaſſe, 

der in Joachim Camerarius' Hände gekommen war, Thomas Penn alle auf Entomologie bezüglichen Hand⸗ 

ſchriften kaufte und dieſelben mit Ed. Wottons ſich darauf beziehenden Sammlungen vereinigte. Penn ſtarb 

vor der Herausgabe, und Moufet ſetzte ſein Unternehmen fort, bis auch ihn der Tod überraſchte. So lag die 

Handſchrift 30 Jahre lang, bis fie auf Veranlaſſung der königlichen Alademie 1634 in einem haarſträubenden 

Latein herausgegeben wurde. Der letzten Angabe widerſpricht der Titel, und in der Vorrede ſagt Mayerne, 
die Erben hätten aus Mangel an Vermögen und eines Herausgebers die Handſchrift liegen gelaſſen; außerdem 
erwähnt Moufet, daß er über 150 Figuren und ganze Abſchnitte hinzugefügt habe. 
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Gebüſch unter ihm. Dieſer Gegenſtand ergab ſich als einen Hirſchkäfer, der, als er nach 
längerem Suchen gefunden war, im Begriffe ſtand, an der rauhen Rinde wieder empor— 
zukriechen. Da das Geräuſch nicht aufhörte und ſich der Blick des kurzſichtigen Beobachters 
nach oben wandte, bot ſich ihm in einer Höhe von reichlich 4,5 m am Stamme eine eigen— 
tümlich braune Maſſe dar. Im Verlaufe einer halben Stunde waren nach und nach elf 
Hirſchkäfer beiderlei Geſchlechtes herabgefallen, und weil der knirſchende Laut noch immer 
ſich vernehmen ließ, holte Chop eine Leiter herbei, um die auffällige Erſcheinung näher 
zu unterſuchen. Jetzt bot ſich ihm ein ſeltſames Bild. 

Auf einer Fläche von etwa 82 qem war von der alten Borke Saft herabgefloſſen. Zu 
dieſem leckeren Mahle hatte ſich eine ſehr gemiſchte Geſellſchaft von Kerfen zu Gaſte 
geladen. Große Ameiſen kletterten geſchäftig auf und nieder, genäſchige Fliegen aller Art 
ſaßen in gedrängten Haufen beiſammen, und auch die Horniſſe ſchwärmte grimmig ſummend 
um den Stamm. Die augenfälligſten Gäſte aber, ſowohl nach der Zahl als nach ihrer 
ſonſtigen Beſchaffenheit, waren unzweifelhaft die Hirſchkäfer. Es wurden deren 24 Stück 
gezählt, die bereits gefangenen nicht eingerechnet. Sie ſpielten augenſcheinlich die wich— 

tigſte Rolle bei dieſem Gaſtmahle und ſchienen trotz der ſüßen Speiſe nicht beſonders guter 
Laune zu ſein; denn ſelbſt die kühnen Horniſſen ſcheuten ſich, den plumpen Geſellen und 
deren gewaltigen Zangen zu nahe zu kommen, und hielten ſich in reſpektvoller Entfernung. 
Um ſo wütendere Kämpfe fochten die Käfer untereinander aus, und zwar rangen mindeſtens 
zwei Dritteile derſelben zuſammen. Da auch die Weibchen mit ihren kurzen, kräftigen 
Zangen ſich zornig verbiſſen hatten, ſo lag der Grund wohl nicht in der Eiferſucht, ſondern 
in dem wenig idealen Futterneide. Beſonders intereſſant waren die Kämpfe der Männchen. 
Die geweihartigen Kiefern bis an das Ende ſchief übereinander geſchoben, ſo daß ſie über 
das Halsſchild des Gegners hinwegragten und die Köpfe ſelbſt ſich dicht berührten, zum 
Teil hoch aufgebäumt, rangen ſie erbittert miteinander, bis den einen der Streiter die 
Kräfte verließen und er zur Erde hinabſtürzte. Hin und wieder gelang es auch einem 
geſchickteren Fechter, ſeinen Gegner um den Leib zu faſſen, mit dem Kopfe hoch aufgerichtet 
ließ er ihn dann einige Zeit in der Luft zappeln und ſchließlich in die Tiefe ſtürzen. 
Das Knirſchen rührte von dem Schließen der Kiefern her; von den gebogenen Seiten— 
wulſten des Kopfſchildes in die mittlere Einbiegung abgleitend, verurſachten ſie jenes ver— 
nehmbare Knacken. Indes ſah ſich der Kampf grimmiger an, als er in Wirklichkeit war; 
denn Verwundungen wurden nicht beobachtet, außer einem leichten Biſſe in einem Kiefer. 
Die Annäherung des Beobachters ward nicht beachtet: die Kämpfer ſtritten weiter, die 
Sieger leckten gierig. Nur wenn der Atem ſie unmittelbar berührte, zeigten ſie ſich be— 
unruhigt. Dagegen wirkte das leiſeſte Geräuſch, wie das Knacken eines Zweiges, ſofort 
auf die ganze Geſellſchaft. Sie richteten ſich ſämtlich raſch und hoch auf und ſchienen 
eine Weile zu lauſchen. Ahnliches geſchah, wenn einer der Gefallenen von unten herauf— 
ſteigend ſich wieder näherte; auch in dieſem Falle richteten ſich die Männchen auf und 

gingen dem Gegner etwa eine Spanne lang mit weit geöffneten Kiefern kampfgierig ent— 
gegen. Gegen Abend ſummte allmählich der größte Teil der Käfer davon, vereinzelter 
und ſchwächer tönte aber noch das Knacken von oben herab, als der Beobachter abends 
8 Uhr den Garten verließ. 

Entſchieden ernſtlicherer Natur, als die eben geſchilderten, ſind die Kämpfe der Männ— 
chen um ein Weibchen, wie die tiefen Eindrücke oder ſogar Durchbohrungen der Flügel— 
decken, am Kopfe oder an dem Geweihe einzelner Männchen beweiſen. Wie verſeſſen die 
Männchen auf ein Weibchen ſind, wurde Haaber bei Prag gewahr, indem er ein Weibchen 
anband und in der Zeit von 11-12 / Uhr 75 herbeigeflogene Männchen, ſämtlich der 
kleineren Form angehörig, einfing. Die nächtlichen Umflüge ſind gleichbedeutend mit den 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 6 



82 Erſte Ordnung: Käfer; dreizehnte Familie: Kammhornkäfer. 

Hochzeitsfeierlichkeiten. Ende des genannten oder in den erſten Tagen des folgenden Monates 
iſt die kurze Schwärmzeit vorüber, die Paarung hat des Nachts ſtattgefunden, die Weibchen 
haben darauf ihre Eier in das faulende Holz altersſchwacher Eichbäume abgelegt, und die 
von Ameiſen oder Vögeln ausgefreſſenen harten Überreſte der männlichen Leichen liegen 
zerſtreut umher und legen Zeugnis davon ab, daß hier Hirſchkäfer gelebt haben. Es kann 
ſogar vorkommen, und iſt von mir einige Male beobachtet worden, daß die nach der Paa— 
rung matten Männchen, noch ehe ſie verendet ſind, von den räuberiſchen Ameiſen bei 
lebendigem Leibe an- und ausgefreſſen werden und ihren harten Vorderkörper, des weichen 
Hinterleibes beraubt, auf den langen Beinen noch eine Zeitlang mühſam dahinſchleppen, 
eine ſeltſame Behauſung für einzelne Ameiſen. Weibliche Leichen findet man darum nur 
ſelten, weil die wenigſten aus der Brutſtätte wieder hervorkommen, und weil die Weibchen 
viel ſeltener als die etwa ſechsmal häufigeren Männchen ſind. 

Die aus den rundlichen, 2,25 mm langen Eiern geſchlüpften Larven wachſen ſehr 
langſam, indem ſie ſich von dem faulen Eichenholze ernähren (in Italien kommen ſie auch 
in jungen Weiden vor), und erreichen erſt im vierten (fünften?) Jahre eine Länge von 
105 mm bei der Dicke eines Fingers. Ihrer äußeren Erſcheinung nach gleicht die Larve 
denen ihrer Familiengenoſſen. Sie trägt am hornigen Kopfe viergliederige Fühler, deren 
letztes Glied ſehr kurz iſt, eine ſtumpfzahnige Kaufläche an den Kinnbacken, zwei Laden 
an dem Unterkiefer, welche ſich zuſpitzen und an der Innenſeite bewimpert ſind. Die 
vorderen drei Körperringe, welche ſich wegen der Querfalten wenigſtens auf der Rücken⸗ 
ſeite unvollkommen voneinander abgrenzen, tragen ſechs kräftig entwickelte, einklauige 
Beine von gelber Farbe, der des Kopfes; nur die hornigen Mundteile find ſchwarz. Den 
Alten find die Larven ohne Zweifel auch Thon bekannt geweſen; denn Plinius erzählt: 
„Die großen Holzwürmer, welche man in hohlen Eichen findet und Cossi nennt, werden 
als Leckerbiſſen betrachtet und ſogar mit Mehl gemäſtet.“ Sie müſſen als Nahrungs⸗ 
mittel lange in Gebrauch geweſen ſein; denn Hieronymus ſagt: „Im Pontus und in 
Phrygien gewähren dicke, fette Würmer, die weiß, mit ſchwärzlichem Kopfe ausgeſtattet 

ſind und ſich im faulen Holze erzeugen, bedeutende Einkünfte und gelten für eine ſehr 
leckere Speiſe.“ 

Die erwachſene Larve fertigt ein fauſtgroßes, feſtes Gehäuſe aus den faulen Holz— 
ſpänen oder tief unten im Stamme aus Erde, welches ſie inwendig gut ausglättet. Ein 

Vierteljahr etwa vergeht, bis ſie hier zu einer Puppe und dieſe zu einem Käfer geworden 
iſt. Derſelbe bleibt zunächſt in ſeiner Wiege; iſt es ein Männchen, die langen Kinnbacken 
nach dem Bauche hin gebogen, und kommt, vollkommen erhärtet und ausgefärbt, im fünften 
(ſechsten?) Jahre Ende Juni zum Vorſchein, um kaum 4 Wochen lang ſich ſeines ge— 
flügelten Daſeins zu erfreuen. So lange ungefähr kann man ihn auch in der Gefangen— 
ſchaft erhalten, wenn man ihn mit Zuckerwaſſer (oder ſüßen Beeren) ernährt.“ 

Die Mitteilungen Chops laſſen auf große Mengen von Hirſchkäfern in der Gegend 
von Sondershauſen im Jahre 1863 ſchließen. Büttner gedenkt eines Hirſchkäferſchwarmes, 
welcher in der Oſtſee ertrank und bei Libau angeſchwemmt worden iſt. Cornelius be— 
richtet von der auffallenden Häufigkeit, in welcher die Hirſchkäfer 1867 auf einer beſchränkten 
Ortlichteit bei Elberfeld geſchwärmt haben, und knüpft daran die Vermutung, daß aller 

fünf Jahre dergleichen wiederkehren dürfte, und ſomit die von Röſel angenommene Ent— 
wickelungszeit von ſechs Jahren um ein Jahr herabgeſetzt werden müſſe. Der oben er— 
wähnte Haaber meint dieſe Vermutung beſtätigen zu müſſen, da er 1862 und dann wieder 
1867 in der Gegend von Prag die Hirſchkäfer in auffälligen Mengen beobachtet hat. Hier 
wie bei Elberfeld gedeihen dieſelben in alten Eichenſtubben, welche ihrer Vermehrung 

beſonders günſtig zu ſein ſcheinen. Es wäre wohl von Intereſſe, auch für andere Gegenden 
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auf das „Hirſchkäferflugjahr“ acht zu haben. Der Käfer breitet ſich über das ganze mittlere 
und nördliche Europa bis in das angrenzende Aſien hinein aus und fehlt natürlich nur 
in den eichenloſen Gegenden. 

Die Linnéſche Gattung Lucanus, neuerdings in zahlreiche weitere Gattungen zerlegt, 

hat Vertreter in allen Erdteilen, die meiſten in Aſien, nächſtdem in Südamerika (34), die 
wenigſten in Europa aufzuweiſen, trägt den Charakter unſeres gemeinen Hirſchkäfers, in— 

ſofern die Kinnbacken der Männchen vor denen der Weibchen mehr oder weniger geweih— 
artig entwickelt ſind. Um Lucanus gruppieren ſich noch mehrere andere Gattungen mit 
nur wenigen europäiſchen Vertretern, bei denen dieſes Kennzeichen nicht zutrifft, wohl aber 
die Bildung der Fühler und des Kinnes übereinſtimmt und ſie in ihrer Geſamtheit zu 
der Gruppe der Hirſchkäfer (Lucanidae) im weiteren Sinne vereinigt hat. Ihr Kinn iſt 
nämlich vorn niemals ausgeſchnitten, ſondern trägt an ſeiner Innenfläche, ſeltener an 
der Spitze, die häutige oder lederartige, lang vorſtreckbare Zunge, mit welcher dieſe Käfer 
nur Saft als Nahrungsmittel auflecken. 

Bei einer zweiten Gruppe, den Zuckerkäfern (Passalidae), iſt das Kinn vorn 
ausgeſchnitten und in dieſem Ausſchnitte mit der hornigen, vorn dreizähnigen Zunge 
verſehen. 

Die Zuckerkäfer, weſentlich in der Gattung Passalus vertreten, wiederholen un— 
gefähr die Körperform, welche uns bereits auf S. 44 bei den Fingerkäfern (Scarites) begegnet 
iſt. Das geſtielte Halsſchild iſt hier quer rechteckig, hinten nicht, eher vorn etwas verengert, 

der Körper bei den meiſten platter gedrückt, ſo daß beſonders die ſtark gerieften Flügel— 
decken in ihrer Scheibe eine vollkommene Ebene darſtellen. Am Kopfe, ſchmäler als das 

Halsſchild, fallen Höcker, Unebenheiten und ein zackiger, oft ſehr unſymmetriſcher Vorder— 
rand auf, die Fühlergeißel, noch einmal ſo lang wie der Schaft, wird durch dichte Borſten 
rauh und läuft in den 3—6 letzten Gliedern je nach den verſchiedenen Arten zu Kamm: 

zähnen aus. Den Oberkiefer, welcher meiſt Kopfeslänge erreicht, charakteriſiert in der Mitte 
ein beweglich eingelenkter Zahn. Alle Arten, welche ſich auf 175 belaufen, von denen 
beinahe Sechsſiebentel auf Amerika allein, nicht eine auf Europa kommen, glänzen ſtark 
und ſehen ſchwarz oder lichtbraun aus. Ihre Larven leben, wie die der Lucaniden, im 
Holze abſterbender Bäume, ſind glatt, nicht querfaltig, haben zweigliederige Fühler und 
ein nur mangelhaft entwickeltes drittes Fußpaar. 

Die beiden Gruppen der Lucaniden und Paſſaliden bilden zuſammen eine neuerdings 
von der folgenden abgetrennte Familie, die der Kammhornkäfer (Pectinicornia), 
und zwar unter folgenden gemeinſamen Merkmalen: die gebrochenen, zehngliederigen Fühler 
find an ihren 3—7 letzten Gliedern zahnartig erweitert und bilden in ihrer Unbeweglich— 
keit gegeneinander einen Kamm. Von den beiden Laden des Unterkiefers nimmt die innere 
ſehr allgemein, die äußere nur ausnahmsweiſe Hakenform an. Der geſtreckte, aus fünf 
faſt gleichen Ringen zuſammengeſetzte Hinterleib wird vollſtändig von den Flügeldecken 
gedeckt. Die Hüften aller Beine ſtehen quer, höchſtens nehmen bei einigen die der Mittel 
beine eine mehr kugelige Geſtalt an, Füße und Klauen ſind immer einfach, ein zwei— 
borſtiges Anhängſel zwiſchen letzteren bildet aber eine ſogenannte Afterklaue. Der 
Käferkatalog von v. Harold und Gemminger führt 529 Arten als Mitglieder der 
ganzen Familie auf. 

Die Blatthörner, Blatthornkäfer (Lamellicoirnia, Scarabaeidae) bilden die 
ſich unmittelbar anſchließende Familie, von der man ungefähr 6600 Arten kennt, welche 
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ſich über alle Erdteile ausbreiten, am wenigſten in Auſtralien, am ſtärkſten in Afrika ver⸗ 
treten ſind; in Europa leben davon 385. Abgeſehen von dieſem Reichtum, mit welchem, 
wie ſich erwarten läßt, große Mannigfaltigkeit in der äußeren Erſcheinung verbunden iſt, 
zeichnet ſich die Familie vor allen anderen durch die Größe und Schönheit der Formen 
wie durch Farbenpracht aus; denn ſie enthält die Rieſen unter den Käfern. Ferner finden 
wir in keiner Familie einen ſo gewaltigen Unterſchied zwiſchen den zwei Geſchlechtern einer 
und derſelben Art, wie hier. Die Männchen weichen nicht nur durch Auswüchſe am Kopfe 
oder an dem Halsſchilde, oder an beiden zugleich, ſondern in einzelnen Fällen in Farbe 
und Skulptur ſo weſentlich von dem anderen Geſchlechte ab, daß man Bedenken tragen 
könnte, ſie für zuſammengehörig anzuerkennen, und merkwürdigerweiſe prägen ſich dieſe 
Unterſchiede am ſchärfſten aus bei den größten Arten, mindern ſich und verſchwinden faſt 
gänzlich, je kleiner dieſelben werden. Dieſes Geſetz gilt nicht allein für die verſchiedenen 
Arten, ſondern auch für die verſchiedenen Einzelweſen einer und derſelben Art. Wie bei 
den Hirſchkäfern, ſo kommen auch hier, beſonders bei den rieſigeren Blatthörnern, durch 
Verkümmerung der Larven kleinere, unentwickeltere Formen vor; gehören dieſe dem männ⸗ 
lichen Geſchlechte an, ſo werden ſie inſofern ihren Weibchen ähnlicher, als die Hörner, 
Zapfen, Leiſten, Gabeln oder welcher Art ſonſt der ſie auszeichnende Schmuck an den 
vorderen Körperteilen ſein möge, mehr oder weniger zurücktreten und bisweilen eben nur 
noch angedeutet ſind. 

Bei allen dieſen Unterſchieden ſtimmen dieſe Tauſende von Käfern in dem Baue ihrer 

mittellangen Fühler überein. An jedes der 3—7 letzten, ſehr kurzen Glieder ſetzt ſich ein 
dünnes Blättchen, beim Männchen häufig länger als beim Weibchen, als nach vorn ge— 
richteter Anhang an, und jedes ſchmiegt ſich in der Ruhe dicht an das benachbarte. Auf 
ſolche Weiſe entſteht die ſogenannte Blätterkeule. Sobald der Käfer ſich zum Fluge 
anſchickt, überhaupt lebendiger in ſeinen Bewegungen wird, ſpreizen ſich jene Blättchen 
wie ein Fächer auseinander, und hierin liegt der weſentliche Unterſchied zwiſchen den 
Blatthorn- und Kammhornkäfern. Sodann ſtehen die Augen zur Seite des Kopfes, werden 
vom Wangenrande mehr oder weniger durchſetzt, die Beine, beſonders die vorderen, er⸗ 

weiſen ſich zum Graben geſchickt, indem ihre Schienen breit und nach außen gezahnt ſind, 
die Schenkel ſind dick und kräftig, die Hüften walzig. Die Füße beſtehen immer aus 
5 Gliedern, weichen jedoch in der Klauenbildung vielfach voneinander ab. Infolge dieſes 
Baues ſind ſie alle unbeholfene, ſperrbeinige Fußgänger, viele von ihnen geſchickte Gräber, 
die meiſten trotz des ſchwerfälligen Körpers bei kräftiger Entwickelung ihrer Flügel ge⸗ 
wandte und ausdauernde Flieger. 

Die weichen, gekrümmten und meiſt faltigen, dabei aber feiſten Larven haben 6 Beine, 
ziemlich lange, viergliederige Fühler, keine Augen und eine ſackartig ausgedehnte Hinter⸗ 
leibsſpitze mit querer Afteröffnung; die von der Larve des Maikäfers genommene Bezeich⸗ 
nung „Engerling“ wendet man auf ſie alle an, da ſie in der allgemeinen Körpertracht 
mit ihr übereinſtimmen. Wegen ihrer eingekrümmten Körperform können ſie trotz der 
6 Beine nicht gehen, ſondern ſich nur grabend in der Erde oder in faulendem Holze fort⸗ 
bewegen und fühlen ſich ungemein unbehaglich, ſobald man ſie dieſer Umgebung entzieht. 
Sie ſowohl als die Käfer ernähren ſich nur von Pflanzenſtoffen, und gewiſſe unter ihnen 
können unter Umſtänden den Kulturgewächſen erheblichen Schaden zufügen, während andere 
fi nur an bereits abgeſtorbene halten und dadurch deren Umſetzung in Dammerde be— 
ſchleunigen. Wie wir überall Ausnahmen von der Regel finden, ſo kommen auch hier 

Käfer und Larven vor, welche ſich von Aas ernähren. 
Abgeſehen von den zahlreichen Gattungen und Untergattungen laſſen ſich die Blatt: 

hörner in zwei Horden, die Lamellicornia laparostictica und pleurostictica, oder in die 
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Miſtkäfer und Laubkäfer bringen, wenn wir eine annähernde deutſche Bezeichnung von 
der Lebensweiſe der Tiere entlehnen wollen. Bei jenen iſt die Zunge ſtets vom Kinne zu 
unterſcheiden, und die Luftlöcher des Hinterleibes ſitzen nur in der Verbindungshaut der 
Rücken⸗ und Bauchhalbringe, die beiden Laden des Unterkiefers der Larven ſind frei; bei 
dieſen iſt die Zunge häufig hornig und mit dem Kinne verwachſen, aber auch lederartig 
oder häutig und davon zu unterſcheiden, die Luftlöcher des Hinterleibes liegen zum Teil 
in jener Verbindungshaut (die vier vorderen, langgezogenen), zum Teil auf den Bauch— 
ringen ſelbſt (die drei hinteren, mehr gerundeten), und bei den Larven ſind die beiden Laden 
des Unterkiefers miteinander verwachſen. Um nicht zu ausführlich zu werden, übergehen 
wir andere Unterſchiede zwiſchen dieſen beiden Horden, welche umſtändlicher auseinander— 
geſetzt werden müßten. 

Die Miſtkäfer im engeren Sinne (Coprophaga) haben Oberlippe, Oberkiefer und 
Zunge häutig, erſtere verſteckt, letztere frei, die Lippentaſter am Kinnrande befeſtigt, die 
Fühlerkeule dreigliederig, den Anhang des Seitenſtückes an der Hinterbruſt verdeckt. Sie 
beſtehen zum größten Teile aus kleinen oder mittelgroßen Kerfen, welche, wie ihre Larven, 
im Miſte und zwar vorzugsweiſe dem der Hufſäugetiere leben, durch ihren ſcharfen Ge— 

ruchsſinn aus weiter Ferne jede friſche Bezugsquelle wittern, ſofort herbeigeflogen kommen 
und in kürzeſter Zeit eine ſolche Stätte bevölkern. Die unter dieſer entſtehenden größeren 
oder kleineren Löcher deuten an, daß der Boden von ihren Gängen unterminiert und die 
Neſter für ihre Brut angelegt wurden, welche von gewiſſen Arten hier in der Erde, mit 
Nahrung von obenher verſorgt, ihren Aufenthalt angewieſen bekommt, von anderen in 
dem Düngerhaufen ſelbſt. 

Der heilige Pillendreher (Ateuchus sacer) iſt ein in biologiſcher wie in archäo— 
logiſcher Hinſicht höchſt intereſſanter Käfer, welcher die Mittelmeerländer bewohnt und in 
dem Tierkultus der alten Agypter eine Rolle geſpielt hat. Dieſe 
fanden nämlich im Treiben und in der Geſtalt des Käfers das 
Bild der Welt, der Sonne und des mutigen Kriegers, ſo daß 
ſie ihn auf Denkmälern darſtellten und, in koloſſalem Maßſtabe 
aus Stein gehauen (die ſogenannten „Scarabäen“, ſ. S. 86), in 
ihren Tempeln aufſtellten. Aelian (10, 15) ſagt: „Die Käfer 
(cantharos nennt er ſie) ſind ſämtlich männlichen Geſchlechtes; fie 
bilden aus Miſt Kugeln, rollen ſie fort, bebrüten ſie 28 Tage, und 
nach deren Ablauf kriechen die Jungen aus“, während Plinius N 
(11, 28, 34) von ihnen erzählt: „Sie machen ungeheure Pillen a 2 
aus Mit, rollen ſie rückwärts mit den Füßen fort und legen kleine Heiliger Pikenveeh er 

Würmchen (ſind Eier gemeint) hinein, aus denen neue Käfer ihrer (Ateuchus sacer). Natürl. Größe. 
Art entſtehen ſollen, ſchützen fie auch vor der Kälte des Winters.“ 
Gegen das viertägige Fieber ſoll man, wie er an einer anderen Stelle anführt, neben ver— 
ſchiedenen anderen Mitteln, welche die kliniſche Heilkunde vorſchreibt, auch den Käfer, welcher 
Pillen dreht, an ſich binden. Dergleichen kindliche Vorſtellungen hatten die Alten von der 

Entwickelungsgeſchichte eines Miſtkäfers! 
Wir können uns nach Angabe jener Faſeleien nicht verſagen, unſeren Leſern dieſes 

Wundertier nun in ſeiner natürlichen Geſtalt und in ſeiner richtig gewürdigten Lebens— 
weiſe vorzuführen, und bemerken in Bezug auf erſtere, daß der halbkreisförmige Kopf mit 
tief ſechszähnigem Vorderrande, das vollſtändig in eine obere und untere Hälfte geteilte 

Auge jederſeits, die neungliederigen Fühler, die ſeitlich nicht ausgebuchteten Flügeldecken, 
welche ſich hinten abſtutzen und den Steiß freilaſſen, der Mangel der Füße an den 
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fingerförmig gezahnten Vorderſchienen, der eine Enddorn an den übrigen ſehr ſchlanken 
und die ſechs Bauchringe die Gattung charakteriſieren, dagegen zwei Höckerchen an der Stirn, 
die innen an der Wurzel gekerbten Vorderſchienen, die glatte Steißplatte, ſchwache Längs⸗ 
riefen der Flügeldecken, ſchwarze Franſen an Kopf, Halsſchild und Beinen, rotbraune an 
den weiblichen Hinterſchienen und die ſchwach glänzende ſchwarze Farbe des platten Körpers 
die genannte Art. Sie, wie alle Pillendreher, deren noch mehrere ſchwer zu unterſcheidende 
mit ihr dasſelbe Vaterland teilen, andere im mittleren Aſien leben, haben ihren Namen 
von den pillenähnlichen Kugeln erhalten, welche ſie für ihre Nachkommen anfertigen. Wie 
bei den Totengräbern beide Geſchlechter für deren Unterkommen Sorge tragen, nicht bloß 

Pockennarbiger Pillendreher (Ateuchus variolosus). Natürl. Größe, umgeben von verkleinerten Scarabäen. 

das Weibchen, ſo auch hier. Zuerſt wird von einem der beiden Ehegatten der zur Pille 
beſtimmte Teil des Miſtes, beſonders Kuhdüngers, mittels des ſtrahligen Kopfſchildes vom 
Haufen abgetragen, mit Hilfe der Beine geballt, von dem Weibchen mit einem Eie in⸗ 
mitten beſchenkt und nun gewälzt, indem der eine Käfer mit den Vorderbeinen zieht, der 
andere mit dem untergeſtemmten Kopfe nachſchiebt. Durch dieſe Behandlung wird nach 
und nach das anfangs weiche und unebene Stück zu einer feſten und glatten Kugel von 

nahezu 5 em Durchmeſſer. Kleinere Arten drehen kleinere Pillen. Sodann graben die 
Käfer eine tiefe Röhre, in welche ſie die fertige Kugel verſenken. Das Zuwerfen der 
Röhre beſchließt die mühevolle Arbeit, welche nötig war, um einem Nachkommen ſeine 
Stätte zu bereiten. Ein zweites, drittes Ei ꝛc. bedingt dieſelbe Arbeit, mit welcher die 
kurze Lebenszeit ausgefüllt wird. Entkräftet von der Arbeit bleiben die Käfer zuletzt am 
Schauplatze ihrer Thaten liegen und verenden. 

In der vergrabenen Kugel erblüht neues Leben, das Ei wird zur Larve, und dieſe 
findet den hinreichenden Vorrat, um dadurch zu ihrer vollen Größe heranzuwachſen. Sie 
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iſt von der Bildung eines Engerlings, aber mehr halbwalzenförmig, auf dem Rücken 
ſchiefergrau gefleckt und faſt kahl am Körper, von den fünf Fühlergliedern ſind das zweite 
bis vierte keulenförmig. Das Kopfſchild iſt querviereckig, die Oberlippe dreilappig, jede 
Kinnbacke vor der ſchwarzen Spitze ſtumpf und flach dreizähnig, jede Kinnlade zweilappig, 
die Lappen ſind dornhaarig und an der Spitze mit einem Hornhaken bewehrt, ihre Taſter 
viergliederig, die der Lippe kurz und zweigliederig. Dieſe Larve bedarf mehrere Monate zu 
ihrer Entwickelung. Im nächſten Frühjahre arbeitet ſich der fertige Käfer aus ſeiner Ge— 
burtsſtätte hervor, und die jungen Pärchen, dem Beiſpiele ihrer Eltern folgend, das ſie 
ihnen nicht mit eignen Augen ablauſchen konnten, drehen Pillen in gleicher Weiſe und 
gleicher Abſicht wie jene. Es können aber auch Thätigkeiten anderer Art vorkommen. Höchſt 
intereſſant iſt die Mitteilung eines deutſchen Malers. Derſelbe beobachtete bei ſeinen 
ländlichen Streifzügen in Italien einen Käfer (die Art wird nicht näher bezeichnet), welcher 
auf etwas unebenem Untergrunde ä 
mit dem Rollen ſeiner Kugel be: fe 
ſchäftigt war. Unglücklicherweiſe 
geriet dieſelbe hierbei in eine 
Grube, die alle Anſtrengungen 
des Käfers, jene wieder heraus— 
zurollen, ſcheitern ließ. Derſelbe, 
im Bewußtſein ſeiner Ohnmacht, 
begab ſich nach einem benach— 
barten Dunghaufen, verſchwand 
in demſelben, kam aber bald 
wieder hervor — in Begleitung 
von drei anderen ſeinesgleichen. 
Alle vier Käfer arbeiteten nun 
mit gemeinſamen Kräften, um N 

die Hinderniſſe hinwegzuräumen, Sisyphus Schaefferi. Schwach vergrößert. 

und es gelang ihnen endlich, die 
Kugel aus der Verſenkung herauszufördern. Kaum waren ihre Bemühungen mit dem 
gewünſchten Erfolge gekrönt, ſo verließen die drei Gehilfen den Ort und begaben ſich in 
dem ihnen eignen ſteifbeinigen Marſche nach ihrer Wohnſtätte zurück. Können wir auch 
hierin, wie etwa in dem angeborenen Pillendrehen, eine bloße Naturnotwendigkeit, einen 
„Inſtinkt“ erkennen, oder zeugt dieſe Handlungsweiſe nicht von bewußtem, eine gewiſſe 
Überlegung vorausſetzendem Handeln? Man erinnere ſich jener Totengräber, welche den Stab 
umwühlten, an dem der Maulwurf hing und daher nicht einſinken wollte; man denke an jenen 
Laufkäfer, der zur Bewältigung eines Maikäfers ſich ebenfalls einen Gefährten herbeiholte, 
und man ſieht, daß jene Beobachtung an den Pillendrehern nicht vereinzelt daſteht. 

Livingſtone erzählt von einer Art aus Kuruman, in der Volksſprache „Skanvanger— 
Beete“ genannt, wahrſcheinlich auch ein Ateuchus, welcher die Dörfer rein und ſauber 
erhält, indem er den friſchen Miſt ſofort zu Kugeln verarbeitet, nicht ſelten von der Größe 
eines Billardballes, und vergräbt. Wahrſcheinlich auch ein Ateuchus, hieß es; denn es 
gibt noch mehrere andere Gattungen, welche eine gleiche Sorgfalt für ihre Nachkommen 
an den Tag legen und zum Schutze und zur Nahrung der Larve Pillen drehen, wie der 
langbeinige, Kalkboden liebende Sisyphus Schaefferi des obigen Bildes und andere. 

Ich beſitze eine ſolche Pille, welche mir ein Freund aus Spanien mitgebracht hat; 
dieſelbe iſt nach und nach an der Luft vollkommen ausgetrocknet und fo feſt, daß fie durch: 

geſägt werden mußte, um unter Erhaltung ihres Baues das Innere unterſuchen zu können. 
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Der Durchmeſſer beträgt 34 mm, eine Schicht von 5,5 mm iſt vollkommen dicht und 
bildet eine Kugelrinde, die Ausfüllung dagegen läßt das lockere und faſerige Gefüge des 
Düngers ſehr wohl unterſcheiden und hat ſich durch das Eintrocknen von der feſten 

Schale gleichfalls in Form einer Kugel etwas abgelöſt. Um das Ganze nicht weiter zu 
zerſtören, mochte ich keine Gewalt anwenden, ohne welche nicht weiter vorzudringen iſt. 
In der ſehr hart gewordenen, faſerigen Innenkugel befindet ſich wahrſcheinlich das ver⸗ 
trocknete Ei oder die in ihrer Jugend zu Grunde gegangene Larve, welche zu ihrer voll⸗ 
kommenen Entwickelung ohne Zweifel die ganze Innenkugel aufgezehrt haben würde, während 
die Kugelrinde der Puppe gleich einem Gehäuſe zum Schutze gedient hätte. 

Andere, wie die nur ſchwarzen, mehr geſtreckten, aber ſtark gewölbten Copris-Arten, 
die teilweiſe prachtvoll metalliſch blau, grün, goldig, rot erglänzenden Südamerikaner der 
Gattung Phanaeus, die kleineren, in mehreren hundert Arten auf der ganzen Erde ver— 
breiteten Kotkäfer (Onthophagus), leben in größeren Geſellſchaften im Miſte, graben 
unter demſelben Löcher, in welche ſie einen Pfropfen davon hineinziehen, um die Eier 
dort abzuſetzen. Bei ſehr vielen von ihnen zeichnet ein Horn oder zwei, wie bei einem 
Stiere geſtellte, die Männchen am Kopfe aus, bisweilen auch am Halsſchilde. Es wird 
erzählt, daß eine Copris-Art (Midas) in Oſtindien aus einem harten Erdklumpen, welchen 
man anfänglich für eine „Kanonenkugel“ gehalten habe, ausgekrochen ſei, das eine 

Stück 13, das andere 16 Monate ſpäter, als die Kugeln zur Beobachtung aufgehoben 
worden waren. 

Mit allen vorigen in der Bildung der Mundteile und der Fühler übereinſtimmend, 
aber durch fünf Bauchringe, am Ende zweidornige Hinterſchienen und hinten gerundete Flügel⸗ 
decken, welche die Leibesſpitze nicht frei laſſen, von ihnen unterſchieden, breiten ſich die 
Dungkäfer (Aphodius) in mehreren hundert Arten über die ganze Erde aus, am zahl⸗ 

reichſten (115) in den gemäßigten und kalten Strichen Europas. Sie 
ſind es, welche an ſchönen Sommerabenden oder bei Sonnenſchein am 
Tage zu Tauſenden in der Luft umherfliegen und wie die Hausbienen 
ihren Stock, einen Miſthaufen umſchwärmen, der ſich manchmal in eine 

bunte Geſellſchaft dieſer kleinen Geſellen aufgelöſt zu haben ſcheint. Sie 
erleichtern ſich ihr Leben, graben nicht in den Boden, wälzen keine Pillen 
für ihre Nachkommen, ſondern legen die Eier unmittelbar in den Miſt; 

— Leckerbiſſen laben, zeitweilig den ſchmutzigen Pfuhl mit der von der 
Sonne durchwärmten Luft zu vertauſchen, dem Tanze und Spiele nad 

Siabsabe gehend. Ein beinahe walziger Körper von geringer Größe, ſchwarzer 
käfer oder ſchmutzig brauner Farbe kommt faſt allen zu. Der halbkreisförmig 

e gerundete Kopf buchtet ſich in der Mitte flach aus und trägt ungeteilte 
Augen. Eine feine Haut ſäumt das Halsſchild am Vorderrande, und 

neben ſeinem Hinterrande läßt ſich das Schildchen deutlich unterſcheiden. Die Mittelhüften 
ſind genähert, und die Hinterhüften decken in ihrer Erweiterung meiſt die Wurzel des 
Hinterleibes. 

Der grabende Dungkäfer (Aphodius fossor), glänzend ſchwarz von Farbe, 
manchmal braunrot an den Flügeldecken, iſt unſere größte Art, kenntlich an dem vor den 
Augen in eine kleine gerundete Ecke erweiterten Kopfſchilde, an dem unbehaarten Hals⸗ 
ſchilde, den fein gekerbt-geſtreiften, hinten nicht gezahnten Flügeldecken, deren Zwiſchen⸗ 
räume ſich gleichmäßig wölben, an dem großen Schildchen und daran endlich, daß das 
erſte Glied der Hinterfüße kürzer als die vier folgenden zuſammen iſt. Am Kopfſchilde 

darum bleibt ihnen Zeit genug, wenn fie ſich nicht an den ekelhaften 

1 
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findet ſich ein Geſchlechtsunterſchied: beim Weibchen deuten ſich drei Höcker eben nur an, 
während ſie beim Männchen ſtärker hervortreten, der mittelſte hornartig. Die Larve hat 

einen braunen Kopf mit kurzem Längseindrucke, einzelnen langen Haaren, deutlichem Kopf— 
ſchilde und gerundeter Oberlippe, fünfgliederige Fühler, deren mittelſtes Glied am längſten, 
lange und dünne Kinnbacken von ſchwarzer Farbe, deren linke Hälfte größer als die rechte 
iſt, dreigliederige Kiefer-, zweigliederige Lippentaſter. Den Körper ſetzen die gewöhnlichen 
zwölf, etwas querfaltigen Ringe zuſammen. Dieſe Larve findet ſich im Frühjahre er— 

wachſen flach unter der Erde, vergraben unter vorjährigem Kuhmiſte, und verwandelt ſich 
nun in kürzeſter Zeit in den Käfer. 

Die größten Miſtkäfer Deutſchlands kennt man unter dem Namen der Roßkäfer 
(Geotrupes), früher mit vielen anderen zuſammen Scarabaeus genannt. In ihrer 
ſchwerfälligen Weiſe ſehen wir ſie öfter in Feld oder Wald ſperrbeinig über den Weg 
ſchleichen, oder hören ſie an den Sommerabenden mit lautem Gebrumme an unſeren Ohren 
vorbeiſauſen. Bei ihnen ſind Oberlippe und Kinnbacken nicht, wie bei den vorhergehenden, 
häutig, ſondern hornig und unbedeckt, die Augen vollſtändig geteilt. Ein Haarflecken an den 
Vorderſchenkeln, ein geſägter Außenrand der zugehörigen Schienen und vier Kanten an den 
übrigen zeichnen die Beine aus. Indem die lange, unterſeits leiſtenartige und geriefte 
Hüfte der Hinterbeine am Rande des dritten Bauchringes hin und her reibt, entſteht ein 
ſchwach ſchnarrender Laut. 5 

Die ſchwarzen oder metalliſch glänzenden Roßkäfer beſchränken ſich auf den gemäßigten 

Gürtel Europas und Nordamerikas, auf das Himalajagebirge in Aſien, auf Chile in Süd— 
amerika und in Afrika auf die Nordküſte. 

Die Roßkäfer, ſo genannt, weil eine und die andere Art mit Vorliebe den Pferde— 

dünger als Aufenthalsort wählt, ſind ſchwerfällige und plumpe Geſellen, von Natur 
weniger zum Luſtwandeln als zum Graben befähigt, und ihr Los iſt kein beneidens— 

wertes. Denn wenn ſie im Frühjahr zum erſtenmal in ihrem Leben das Tageslicht erblickt, 
nachdem ſie ihren tiefen Schacht verlaſſen haben, beginnen die Sorgen um die Nachkommen— 
ſchaft. Jede Art ſucht die ihr genehmen Rückſtände derjenigen Huftiere auf, welche des 
Weges gezogen ſind, in der vorgerückteren Jahreszeit auch die von vielen Kerfen und von 
den Schnecken beliebten Hutpilze. Sie wühlt ſich in den Haufen, in den Pilz, ſtillt den 

eignen Hunger und, was die Hauptſache iſt, gräbt in nahezu ſenkrechter Richtung eine 
bis 30 em tiefe Röhre, ſchafft eine Portion des den Eingang deckenden Nahrungsmittels 

in deren Grund, und das Weibchen beſchenkt die vorgerichtete Brutſtätte mit einem Eie. 

So viele Eier abgeſetzt werden ſollen, ſo viele Schächte ſind zu graben und meiſt auch 
ſo viele Dungſtätten von neuem aufzuſuchen; denn dieſer eine Roßkäfer iſt nicht der ein— 
zige, der ſich der Goldgrube bemächtigt, ihm geſellen ſich andere ſeinesgleichen, ſeiner 
Gattung, ſeiner Familie zu, und ſo mancher andere Käfer, deſſen wir bereits gedachten, 
und den wir mit Stillſchweigen übergingen; zudem muß man erwägen, daß ſich nicht 
jedes Stück Land, auf welchem die Lebensquelle angetroffen wird, auch zu der Anlage 
eines Schachtes eignet. Darum hat das Auffinden einer paſſenden Stelle ſeine Schwierig— 
keiten; ihm gilt es, wenn wir den Roßkäfer bei Tage ſich abquälen ſehen, zu Fuße eine 
Umſchau zu halten, ihm, wenn er des Abends ſeinen Körper zum Fluge erhebt und an 
unſeren Ohren vorbeiſummt. Daß er dies erſt zu dieſer Zeit thut, beweiſt ſeine Vorliebe 
für die Nacht, welche ihn beweglicher macht, während welcher er auch ſein Brutgeſchäft 
mit der Paarung beginnt. Der Aufenthalt an den genannten unſauberen Orten, das 
Wühlen in der Erde unter dieſen bringt die Roßkäfer mit demſelben Ungeziefer in Berührung, 
welches wir ſchon bei den Totengräbern erwähnt haben. Eine oder die andere Käfermilbe 
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läuft gewandt auf Bruſt und Bauch umher, und ihre Zahl wird um jo zahlreicher, je er: 
ſchöpfter die Kräfte des Miſtkäfers find, je mehr ſein Lebensende herannaht. Im Herbite 
ſieht man hier und da einen auf dem Rücken liegen, alle ſechs Beine ſteif von ſich ge⸗ 
ſtreckt, als trockene, ſelbſt von dem eben genannten Ungeziefer gemiedene Leiche. Er ſtarb 
eines natürlichen Todes, andere Brüder wurden lebend von einem Würger ergriffen und 
auf einen Dorn geſpießt, wie ſo manche Hummel. 

Die einſtige Wohnſtätte des Roßkäfers verſchwindet mit der Zeit, nur ein rundes 
Loch, mit einem Erdwalle umgeben, legte Zeugnis von ihrer Brutpflege ab. Im Laufe 
des Sommers und Herbſtes gedeiht unten in der Sohle jener Röhre die Larve, wird zu 

einer Puppe und dieſe zu einem Käfer, welcher im nächſten Früh: 
jahre zu dem oben geſchilderten Werke ſein Auferſtehungsfeſt feiert. 

Der Frühlings-Roßkäfer (Geotrupes vernalis) iſt die 
kleinſte deutſche Art von nur 13—15 mm Länge, ſchön ſtahlblauer 
Färbung und ſehr glatter, faſt polierter Rückenfläche. — Der ge— 
meine Roßkäfer (Geotrupes stercorarius) hat tief geſtreifte 
Flügeldecken und auf der Rückenſeite eine ſchwarze Färbung mit 
blauem oder grünem Schiller, unterwärts eine veilchenblaue, und 

2 iſt mindeſtens 19,5 mm lang, aber auch größer. Von ihm allein 
Wunden ds ine iſt, meines Wiſſens nach, die Larve mit Sicherheit bekannt und 

Natürliche Größe. durch viergliederige Fühler wie durch reichlich gezahnte Kinnbacken 
ausgezeichnet. — Der dreihörnige Roßkäfer, das Dreihorn 

(Geotrupes Typhoeus), iſt unſere ſtattlichſte Art, inſofern das Halsſchild des Männ⸗ 
chens, wie unſere Abbildung zeigt, mit drei nach vorn gerichteten Hörnern verziert iſt. 
Die Flügeldecken ſind etwas flacher als bei den anderen Arten, von rein ſchwarzer Farbe 
und ſtarkem Glanze, wie der übrige Körper. Der Umſtand, daß bei dieſer Art die Kinn⸗ 
backen an der Spitze deutlich dreizähnig, der innere Lappen des Unterkiefers mehr ent⸗ 
wickelt und das Kinn weniger tief ausgeſchnitten ſind, hat die neueren Syſtematiker ver⸗ 
anlaßt, die Art unter einem beſonderen Gattungsnamen (Ceratophyus) von den anderen 

abzuſcheiden. Sie findet ſich vorherrſchend auf dürren Triften, wo Schafe weiden, da 
deren Dungſtoffe, vielleicht auch die der Hirſche und Rehe, dem Käfer und ſeiner Larve 

die beliebteſte Nahrung bieten. 
Der großköpfige Zwiebelhornkäfer, Rebenſchneider (Lethrus cephalotes) 

ſchließt ſich im übrigen Körperbaue unmittelbar an die vorhergehenden an, unterſcheidet 
ſich jedoch in ſeiner Fühlerbildung von allen Familiengenoſſen dadurch, daß die letzten 
beiden Glieder in dem drittletzten abgeſtutzten Gliede eingelaſſen ſind, wie das Innere 
einer Zwiebel in ihre Schalen, daher der erſte Name. Infolge dieſes eigentümlichen Baues 
enden die Fühler nicht in einen Fächer und ſcheinen nur aus neun Gliedern zuſammen⸗ 
geſetzt zu ſein. Überdies ſind die Kinnbacken groß, am Innenrande gezahnt, noch auf— 
fälliger werden die an ſich kräftigeren männlichen durch einen mächtigen, nach unten ge⸗ 
richteten Zinken. Der ſchwarze, durch dichte und feine Punktierung matte Käfer, welcher 
mit ſehr kurzen, zuſammen beinahe eine Halbkugel bildenden Flügeldecken ausgerüſtet iſt, 
bewohnt trockene, ſandige Gegenden des ſüdöſtlichen Europa. In trockenem Miſte und um 
die Wurzeln ausdauernder Gewächſe hält er ſich in Erdlöchern paarweiſe zuſammen und hat 
durch feinen entſchieden ſchädlichen Einfluß auf die Reben ſeit längerer Zeit ſchon die Auf: 
merkſamkeit der Weinbauer in Ungarn auf ſich gelenkt und den zweiten der obigen Namen 
erhalten. 

Sobald im erſten Frühjahr die Strahlen der Sonne den Boden durchwärmt und 
an den Reben die Knoſpen zum Austreiben veranlaßt haben, zeigen ſich zahlreiche Löcher 
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im Boden, ganz in der Weiſe, wie wir ſie auf Triften und Waldblößen von unſeren 
heimiſchen Roßkäfern ſehen können. Hauptſächlich in den Morgenſtunden und des Nach— 
mittags von 3 Uhr ab kommen die Käfer aus dieſen Löchern, flüchten aber ſchnell wieder 
in dieſelben zurück, wenn ſie ein Geräuſch bemerken, betragen ſich alſo in dieſer Hinſicht 
wie die Feldgrillen. Werden ſie nicht geſtört, ſo kriechen ſie in Eile an den Reben empor, 
ſchneiden Knoſpen, junge Triebe, mit und ohne Trauben ab und ſchaffen dieſelben, rück— 
wärts gehend, in ihre Röhren, ein jeder in die ſeinige. Dieſe Beſchäftigung wird den 
Sommer über fortgeſetzt und erſtreckt ſich nach Erichſon auch auf Gras und auf Blätter 
des Löwenzahnes. Da kein Berichterſtatter von der Nahrung der Käfer ſpricht und nur 
vom Abſchneiden der Reben die Rede iſt, ſo dürften die in den Wohnungen welk ge— 
wordenen Blätter und ſonſtigen Pflanzenteile den Käfern zur Nahrung dienen, entſchieden 
jedoch in erſter Linie deren Brut. Denn wenn der hinreichende Vorrat eingetragen worden 

. 5 
— 

er 8 2 — — e. 

Großköpfiger Zwiebelhornkäfer (Lethrus cephalotes), Reben ſchneidend, Männchen und Weibchen. Natürl. Größe. 

iſt, legt das Weibchen gewiß nur ein Ei an denſelben, ſorgt für weitere Löcher und wei— 
teren Vorrat für die noch übrigen Eier. Denn wir zweifeln nicht daran, daß, abgeſehen 
von dem veränderten Nahrungsſtoffe in der Brutpflege und in der Entwickelung der Brut, 
ſich auch bei dieſer Art dasſelbe wiederholt, was von unſeren Roßkäfern gilt. Bei Regen— 
wetter läßt ſich der Rebenſchneider nicht ſehen, und er kann, wie berichtet wird, ſogar 
ſpurlos verſchwinden, wenn jenes längere Zeit anhält. Auch während der Weinleſe iſt 
er nicht mehr zu finden, weil nach Beendigung des Brutgeſchäftes auch ſeine Zeit erfüllt 
iſt und ſeine Nachkommen erſt nach dem Winter erſcheinen, um das Geſchäft der Eltern 
fortzuſetzen. Ohne die Reben an den Wurzeln zu ſchädigen, läßt ſich nach den Käfern 
ſchwer nachgraben; darum iſt dies auch immer unterblieben und deshalb die Larve und 
die Entwickelung dieſes Rebenfeindes noch nicht zur Genüge erforſcht. 

Die zweite Horde der Blätterhörner, die Lamellicornia pleurostictica, wie ſie 
Lacordaire wegen der anderen Stellung der drei letzten Luftlöcher des Hinterleibes 
genannt hat, enthalten zunächſt die gleichklauigen Laubkäfer (Melolonthidae), zu 
denen der gemeine Maikäfer ein Beiſpiel liefert. Als Larven, ſoweit man dieſe kennt, 
nähren ſie ſich von Wurzeln lebender Pflanzen, während die Käfer Blätter freſſen, und 
gewiſſe unter ihnen können für die menſchliche Okonomie im höchſten Grade nachteilig 
werden, wenn ſie ſtellenweiſe in größeren Mengen auftreten. Es gehört dieſe artenreiche 
Sippe zu der ſchwierigſten der ganzen Familie, da die durchſchnittlich gleichmäßig braun, 

graubraun oder ſchwarz gefärbten, in der allgemeinen Körpertracht ſich ſehr ähnlichen 
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Käfer oft genau und auf feine Merkmale angeſehen ſein wollen, um ſich voneinander 
unterſcheiden zu laſſen. Hauptſächlich kommt es dabei auf die Mundteile, die Form der 
Hüften, die Bildung des letzten Hinterleibsgliedes in erſter, auf das Schildchen, die äußeren 
Zähne der Schienen, die Geſchlechtsunterſchiede, die Bildung der unter ſich immer gleichen 
Fußklauen und ſo mancherlei anderes in zweiter Linie an; darum läßt ſich, ohne ſehr 
weitläufig zu werden, keine allgemeine Schilderung vorausſchicken, höchſtens noch bemerken, 
daß die letzten drei mehr runden Luftlöcher in ihrer Lage von den vorderen inſofern 
wenig abweichen, als ſie nahe am oberen Rande der betreffenden Bauchringe liegen, nicht 
merklich nach unten rücken. Europa ernährt die wenigſten Melolonthiden (94), Afrika die 
meiſten (361), im ganzen unterſcheidet man zur Zeit 2770 Arten, welche ſich auf 264 Gat⸗ 
tungen verteilen. 

Der gemeine Maikäfer (Melolontha vulgaris) möge die ganze Gruppe ver⸗ 
gegenwärtigen. Die beim Männchen ſieben-, beim Weibchen ſechsgliederige kürzere Fühler⸗ 
keule und die an der Wurzel gezahnten Fußklauen in beiden Geſchlechtern unterſcheiden 
die Gattung von den nächſt verwandten; die Art erkennt man an den kreideweißen, drei- 
eckigen Seitenfleckchen des Hinterleibes, an dem in einen langen Griffel zugeſpitzten Steiße, 
den roten Fühlern, Beinen und Flügeldecken, bei ſonſt ſchwarzer Grundfarbe, und an der 
mehr oder weniger deutlichen weißen Behaarung des ganzen Körpers, welche ſich bei älteren 
Käfern allerdings vielfach abgerieben hat. Eine Abänderung mit rotem Halsſchilde, die 
„Rottürken“ unſerer Jugend, pflegt nicht ſelten zu ſein, dagegen gibt es noch einige andere, 
meiſt ſüdliche Formen, welche der gemeinen Art ſehr nahe ſtehen, und den gleichzeitig flie- 
genden Roßkaſtanien-Laubkäfer (Melolontha hippocastani). Man unterſcheidet 
dieſen vom gemeinen Maikäfer durch die etwas geringere Größe, den kürzeren, plötzlich 
verengerten, manchmal wieder erweiterten Endgriffel und durch rötliche Färbung von Kopf 
und Halsſchild, welche nur ausnahmsweiſe ſchwarz ausſehen. 

Wegen ihres gewöhnlichen Erſcheinens im Mai hat die in Rede ſtehende Art ihren 
Namen erhalten; damit ſoll aber nicht behauptet werden, daß ſie in keinem anderen Monate 
fliegen dürfe. Ein beſonders mildes Frühjahr lockt die Käfer ſchon im April aus der 
Erde, im umgekehrten Falle warten fie den Juni ab, und in ihren ſogenannten Flug: 
jahren kann man ſie bisweilen vom Mai bis Mitte Juli antreffen. Im Schaltjahre 1864, 

einem Maikäferjahre für einen ſehr großen Teil Deutſchlands, kamen die Käfer wegen 
rauher Witterung erſt am 13. und 14. Mai zum Vorſchein, und zwar in ſolchen ungeheuern 
Maſſen, daß ſtellenweiſe der Erdboden von ihren Fluglöchern ſiebartig durchbohrt erſchien. 
Sie trieben ihr Unweſen bis Mitte Juni, entlaubten unter anderem die ſtattlichſten Eichen 
vollſtändig und nahmen jetzt erſt allmählich ab. Intereſſant iſt eine Notiz des Oberförſters 
Boden, namentlich auch das Verhältnis der beiden Geſchlechter zu einander betreffend. 
Im Flugjahre 1883 wurden von einer Buche im Dienſtgarten zu Bordesholm im Kreiſe 
Kiel geſammelt: am 16. Mai 177 Männchen und 200 Weibchen (= 1 Liter), am 17. Mai 
173 Männchen und 208 Weibchen, am 23. Mai 176 Männchen und 151 Weibchen, am 
27. Mai 262 Männchen und 80 Weibchen. Am 8. Juli, ja ſogar noch am 28. Juli, fand 
ich je ein Pärchen in feſter Verbindung. Die Fälle, wo einzelne Käfer in einem oder dem 

anderen Monate erſcheinen, welche zwiſchen September und März vor ihrem regelmäßigen 
Fluge liegen, ſind Ausnahmen, welche immer einmal vorkommen und ihren Grund in 
der ſie auf- und herauswühlenden Thätigkeit des Ackerpfluges haben dürften. Ihr Auf⸗ 
treten iſt meiſt an beſtimmte Ortlichkeiten gebunden und das maſſenhaftere ein regelmäßig 
wiederkehrendes. In den meiſten Gegenden Deutſchlands hat man alle vier Jahre dieſe 
dem Land- und Forſtmanne höchſt unwillkommene Erſcheinung ſich wiederholen ſehen. In 
Franken zeichnete man die Jahre 1805, 1809 .. . 1857, 1861, 1865, 1869, 1873, im 
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Münſterlande 1858, 1862, 1866, 1870, 1874, in Berlin 1828, 1832, 1836... 1860, 1864, 

1868, 1872 auf. Desgleichen hat im größten Teile Sachſens die Erfahrung zur Annahme 
berechtigt, daß die Schaltjahre zugleich auch Maikäferjahre ſeien. Anders geſtalten ſich die 

Verhältniſſe in der Schweiz. Hier wiederholen ſich, wie am Rhein und in Frankreich, die 
Hauptflüge alle drei Jahre, und man unterſcheidet dort ein Baſeler Flugjahr (1830, 
1833, 1836, 1839), welches in Frankreich bis an den Jura und Rhein beobachtet worden 
iſt, ein Berner Flugjahr, diesſeit des Jura in der weſtlichen und nördlichen Schweiz, 

auf 1831, 1834, 1837, 1840 2c. ge: 
fallen, ein Urner Flugjahr (1832, 
1835, 1838, 1841 2c.), ſüdlich und oft- 
wärts vom Vierwaldſtätter See. Am 

Rhein waren 1836, 1839 und 1842 
an der Weſer 1838, 1841 und 1844 
Maikäferjahre. Dieſe um ein Jahr 
verſchiedene Entwickelungszeit eines 
und desſelben Tieres hat entſchieden 
ihren Grund in örtlichen Verhältniſſen, 
unter denen einige Grade Wärme der 
mittleren Jahrestemperatur mehr oder 
weniger den Hauptgrund abgeben 
dürften. | 

Sobald die Käfer aus der Erde 
find und durch unfreundliches Wetter 
nicht abgehalten werden, fliegen ſie 
nicht nur an den warmen Abenden 
lebhaft umher, um Nahrung zu ſuchen 
und ſich zu paaren, fette Leckerbiſſen 
für die Fledermäuſe und einige nächt⸗ 
liche Raubvögel, ſondern zeigen ſich 
auch bei Schwüle und Sonnenſchein 
am Tage ſehr beweglich. Wer hätte 
ſie nicht ſchon in Klumpen von vieren 
und noch mehr an den faſt entlaubten 
Eichen oder Obſtbäumen herumkrab⸗ 
beln ſehen, ſich balgend um das wenige 
Futter, die Männchen um die Weib: 

ähren, Rübſenſtengeln und anderen 
niederen Pflanzen ſich umhertreiben Dt: Bi 

ſehen und den luftverpeſtenden Geruch e e a Sa 
ihres ekelhaften Kotes einatmen müſſen, 
wenn er in von ihnen geſegneten Jahren durch den entlaubten Wald einherſchritt? Erſt in 
ſpäter Nacht begeben ſie ſich zur Ruhe, und am frühen Morgen ſowie an einzelnen rauhen 
Tagen hängen ſie mit angezogenen Beinen loſe an den Bäumen und Sträuchern, beſonders 
den Pflaumen: und Kirſchbäumen unſerer Gärten, an den Eichen, Roßkaſtanien, Ahornen, 
Pappeln und den meiſten übrigen Laubhölzern des Waldes, und laſſen ſich dann am beſten 
15 en (nicht rüttelnde) Bewegung des Baumes leicht zu Falle bringen und ein- 
ammeln. 
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Das befruchtete Weibchen bedarf einer Reihe von Tagen, ehe die Eier zum Ablegen 
reifen, dann aber verkriecht es ſich, lockeres Erdreich dem feſten, Kalk, Mergel oder Sand 

anderen Bodenarten vorziehend, und legt auf einige Häuflein 5—7 em unter der Oberfläche, 
im ganzen bis etwa 30 längliche, etwas breitgedrückte, weiße Eier ab. Nach beendigter 

Arbeit erſcheint es entweder nicht wieder, oder es kommt nochmals über die Erde, folgt aber, 
von der Anſtrengung erſchöpft, dem ihm vorangegangenen Männchen nach und verendet. 

Nach 4— 6 Wochen kriechen die Larven aus, freſſen etwa bis Ende September die feinen 

Wurzelfaſern in ihrer Umgebung oder auch die reich mit dergleichen abgeſtorbenen unter⸗ 
miſchte Erde, und graben ſich dann etwas tiefer ein, um den Winterſchlaf zu halten. Im 
nächſten Frühjahr gehen ſie mit dem allgemeinen Erwachen aller Schläfer nach oben und 
freffen von neuem. Zur erſten Häutung begeben fie ſich bald darauf wieder tiefer. Nach 

der Rückkehr unter die Pflanzendecke beginnen ſie ihre gewohnte Arbeit mit verdoppelter 
Gier, um durch mehr Nahrung die eben aufgewandten Kräfte zu erſetzen. Jetzt ſind ſie 
etwa ein Jahr alt, werden durch bedeutenderen Fraß bemerkbarer und zerſtreuen ſich mehr 
und mehr. Zwiſchen den längſten Tag und die Herbſtnachtgleiche fällt die Zeit des größten 
von ihnen angerichteten Schadens. Dann wieder hinabſteigend, verfallen fie zum zweiten⸗ 
mal in den Winterſchlaf. Nach dieſem wiederholt ſich dasſelbe wie im vorigen Jahre, 

und wenn endlich ſeit dem Eierlegen drei Jahre verſtrichen, ſind ſie zur Verpuppung reif, 
gehen wieder tiefer hinab, und man kann annehmen, daß gegen den Auguſt bis Anfang 
September ſämtliche Engerlinge eines und desſelben Jahrganges verpuppt und vor Eintritt 

des Winters die Käfer fix und fertig ſind; dieſelben bleiben jedoch, vorausgeſetzt, daß ſie 
nicht geſtört werden, ruhig in ihrer Wiege liegen. Je nach der Tiefe, in welcher dieſe ſich 
befindet, und je nach der Feſtigkeit des Erdreiches, welches den Käfer deckt, braucht er 
längere oder kürzere Zeit, bevor er auf der Oberfläche anlangt, wozu er ſtets die Abend— 
ſtunden wählt. Das eigentümliche Pumpen (der Maikäfer „zählt“) mit dem ganzen Körper 
unter halb gehobenen Flügeldecken, welches man bei jedem Maikäfer beobachten kann, ehe 
er ſich in die Luft erhebt, hat ſeinen guten Grund. Er füllt nämlich ſeine Luftbehälter 
und wird ſo bei der Schwerfälligkeit ſeines Körpers zu gewandtem und anhaltendem Fluge 
befähigt. Die von den beiden ſeitlichen Hauptſtämmen der Luftröhren zu den inneren 
Körperteilen gehenden Aſte enthalten nach Landois' Unterſuchungen 550 Bläschen, welche 
zum Teil beim Männchen größer als beim Weibchen ſind. Indem ſich die Luftlöcher bei 
den ausatmenden Bewegungen ſtets ſchließen, füllen ſich alle Luftröhren und namentlich 
auch jene Bläschen mit Luft und bringen die eben bezeichnete Wirkung hervor; ob die 
Art des Verſchluſſes von weſentlichem Einfluſſe auf den ſtarken Brummton beim Fliegen 
ſei, wie derſelbe Forſcher meint, ſcheint mir doch noch ſehr fraglich. 

Die Larve (der Engerling oder Inger) iſt ein zu böſer Feind unſerer Kulturen, 
um ſie ihrer äußeren Erſcheinung nach mit Stillſchweigen übergehen zu können, obſchon 
getreue Abbildungen derſelben vorliegen. Als Erläuterung zu dieſen ſei noch nachgetragen, 
daß die viergliederigen Beine in je eine Kralle auslaufen und, wie der nackte Kopf, 
rötlich gelb gefärbt ſind, während der querfaltige Körper eine ſchmutzig weiße, nach dem 
Hinterende in Blau übergehende Farbe trägt. Ein augenloſer Kopf, viergliederige Fühler, 
deren vorletztes Glied nach unten in Form eines Zahnes über das letzte herausragt, die 
zahnloſe, breite und ſchwarze Schneide an den kräftigen Kinnbacken und verwachſene Laden 
ſowie dreigliederige Taſter an dem Unterkiefer bilden die weiteren Erkennungszeichen. Eine 
halbkreisförmige harte Oberlippe und eine fleiſchige, mit zweigliederigem Taſter verſehene 
Unterlippe ſchließen beiderſeits die Mundöffnung. 

So behaglich ſich der Käfer im Sonnenſchein fühlt, ſo wenig verträgt der Engerling 
denſelben; denn er ſtirbt ſehr bald, wenn er kurze Zeit von den Strahlen der Sonne 
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beſchienen wird. Trotzdem iſt es unzweckmäßig, beim Einſammeln der Engerlinge dieſelben 
auf einen Haufen zu werfen, um ſie von der Sonne töten zu laſſen, weil die unterſte, 
weniger beſchienene Schicht noch Kraft genug beſitzt, um durch Eingraben ſich zu retten 
und wieder zu entweichen. Das Einſammeln der Engerlinge in geringer Entfernung hinter 
dem Pfluge iſt das eine Mittel, um ſich vor den Beſchädigungen derſelben zu ſichern, ein 
zweites und ſeiner Wirkung nach noch durchgreifenderes beſteht im Sammeln und Töten 
der Käfer in jedem Jahre und allerwärts, wo ſie ſich zeigen. Was in dieſer Hin— 
ſicht geleiſtet werden kann, hat unter anderem im Flugjahre 1868 der Bezirk des Land— 
wirtſchaftlichen Zentralvereins der Provinz Sachſen bewieſen. Wie die über dieſen Gegen— 
ſtand geführten Verhandlungen nachweiſen, wurden hier als getötet 30,000 Zentner an— 
gemeldet. Halten wir uns nur an dieſe Zahl (nicht auf amtlichen Antrieb geſammelte 
Käfer möchten dieſelbe noch um ein Bedeutendes erhöhen), ſo entſpricht die Gewichtsmenge 
ungefähr 1599 Millionen Käfern, da nach wiederholten Zählungen durchſchnittlich ihrer 
530 auf ein Pfund gehen. Die Mühen und Opfer, welche mit einem ſo großartigen Ver— 
nichtungskampfe jedesmal verknüpft ſein müſſen, haben ſich belohnt; denn im nächſten 
Flugjahre (1872) zeigten ſich die Käfer wie in manchen anderen Jahren und verrieten 

keineswegs das an ihnen ſonſt jo geſegnete Schalt— 
jahr. Eine gleiche Erſcheinung wiederholte ſich 
1876, in welchem Jahre allerdings das lange 
andauernde, rauhe Frühlingswetter den Maikäfern 
entſchieden ſehr ungünſtig geweſen iſt. Bekannt⸗ 
lich verwertet man die in To koloſſalen Maſſen⸗ 
zuſammengebrachten und am beſten durch kochen— 
des Waſſer oder Waſſerdämpfe getöteten Käfer 

als Dungmittel, indem man ſie ſchichtweiſe mit 
Kalk zu Kompoſthaufen aufſchüttet und mit Erde 
bedeckt. Auch iſt durch trockene Deſtillation ein 

gutes Brennöl aus ihnen gewonnen worden. Um 
eine namentlich Rekonvaleszenten anempfohlene 

Kraftſuppe aus Maikäfern zu gewinnen, braucht 
man kein Flugjahr derſelben abzuwarten. 

Der Gerber (Melolontha fullo) iſt Gerber (Melolontha fullo), Männchen. 
der ſtattlichſte aller europäiſchen Maikäfer und Natürliche Größe. 

führt in den verſchiedenen Gegenden verſchiedene 
Namen, als da find: Walker, Müllerkäfer, Weinkäfer, Tiger, Tannen-, Donnerz, 
Dünenkäfer. Man erkennt ihn leicht an den weiß marmorierten rotbraunen Deckſchilden, 
und obgleich ihm der Aftergriffel fehlt, beim Weibchen die Fühlerkeule nur fünfgliederig 
iſt und der Klauenzahn in der Mitte, nicht an der Wurzel ſteht, vereinigen wir ihn doch 
mit dem Maikäfer, bemerken aber, daß Harris für ihn und eine Anzahl ausländiſcher 
Arten den Gattungsnamen Polyphylla eingeführt hat. Er verbreitet ſich weit in Europa, 
zieht aber die ſandigen, mit Fichten beſtandenen Ebenen allen anderen Stellen vor und 
frißt an jenen ebenſowohl wie an den dazwiſchen wachſenden Laubhölzern. Ein regel— 
mäßig wiederkehrendes Maſſenauftreten wurde von ihm noch nicht beobachtet, ſondern er 
erſcheint in der erſten Hälfte des Juli alljährlich in ſo ziemlich gleichen Mengen. Während 
der gemeine Maikäfer, ſolange er die Auswahl hat, die Bäume dem Buſchwerke vorzieht, 
hält ſich der Gerber am liebſten am Buſchwerke und an den ſogenannten dürftigen Kiefern— 
kuſſeln auf. Wenn er von dieſen herabgeklopft wird, verrät er ſich durch ſein lautes 
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„Schreien“. Indem er nämlich mit der ſcharfen Kante des vorletzten Hinterleibsgliedes 
gegen eine Reibleiſte der Flügel ſtreicht, welche hier in der Flügelbeugung liegt, erzeugt 
er einen ungemein lauten Zirpton. 

Die Larve iſt dem Engerlinge ſehr ähnlich, natürlich bedeutend größer und durch 
verhältnismäßig kräftigere Kinnbacken, dickere und kürzere Fühler ſowie durch den Mangel 
der Fußklaue an den Hinterbeinen von ihr verſchieden. Sie nährt ſich gleichfalls von 
Wurzeln und iſt ſtellenweiſe dadurch ſchädlich aufgetreten, daß ſie die Wurzeln der Dünen⸗ 
gräſer wegfrißt, welche man zur Befeſtigung des Flugſandes und ſomit der Dünen über⸗ 
haupt anpflanzt, daß ſie ferner durch Abnagen der Wurzel, Benagen des Wurzelſtockes 

oder Durchbeißen des unterirdiſchen Stammes An: 

pflanzungen von Kiefern oder Laubhölzern nicht auf⸗ 
kommen ließ. Ihre Lebensdauer iſt bisher noch nicht 
ermittelt worden, erſtreckt ſich aber aller Wahrſchein⸗ 
lichkeit nach auf mehrere Jahre. 

Der Brachkäfer, Sonnenwendkäfer, Juni— 
oder Johanniskäfer (Rhizotrogus solsti- 
tialis) mag als Beiſpiel einer Menge anderer, ihm 
ungemein ähnlicher Arten mehr ſüdlicher Gegenden 
dem Beſchluſſe der ganzen Sippe der Laubkäfer 
dienen. Er iſt, wie ſein Bild darthut, ungefähr nur 
halb ſo groß wie der gemeine Maikäfer, auf der 
Rückenſeite gelblichbraun, nur der Hinterkopf, die 
Scheibe des Halsſchildes und die ganze Unterſeite 
ſind dunkler, Vorderrücken, Schildchen und Bruſt 

langzottig behaart, etwas ſchwächer fällt die Be⸗ 
haarung am Bauche aus. Der Unterſchied zwiſchen 
der vorigen Gattung und Rhizotrogus beſteht darin, 
daß bei letzterer die Fühlerkeule nur dreiblätterig iſt, 
die Lippentaſter an der Außenfläche der Unterlippe 
entſpringen und eiförmig endigen. Der Aftergriffel 
fehlt hier wie bei dem Gerber. 

Im Betragen ſowie in der Entwickelungsweiſe 
weicht der Brachkäfer vom Maikäfer in verſchiedenen 

ö 5 Stücken ab. Wie ſeine übrigen Namen andeuten, 

Brachkäfer (Rhizotrogus solstitialis). fliegt er immer ſpäter, um die Johanniszeit, und 
| Natürliche Größe. nur etwa 14 Tage, dann und wann aber an jehr - 

beſchränkten Ortlichkeiten in bedeutenden Mengen. 
Am Tage bekommt man ihn nicht zu ſehen, weil er an Buſchwerk und nach meinen Er⸗ 
fahrungen namentlich an den jungen Obſtbäumen ruht, welche die breiteren Feldwege ein⸗ 
faſſen. Sobald die Sonne am weſtlichen Himmel verſchwunden iſt, fliegen die Käfer leb⸗ 

haft über Getreidefelder und die benachbarten niederen Bäume und Büſche umher und 
ſcheinen es immer darauf abgeſehen zu haben, dem harmloſen Spaziergänger ſo läſtig 
wie möglich zu fallen; denn wie die zudringliche Fliege immer und immer wieder den⸗ 
ſelben Platz im Geſichte wählt, welchen ſie ſich einmal auserſah, ſo ſchwirrt er trotz eifriger 
Abwehr dem Wanderer immer wieder um den Kopf. Läßt dieſer ſich darauf ein, mit der 
Hand nach den Zudringlichen zu fangen, ſo gehört keine große Übung dazu, deren eine 
Menge zu erhaſchen. Bei genauer Betrachtung ergeben ſich dieſelben faſt nur als Männ⸗ 
chen. Die Weibchen ſitzen nahe dem Boden an den verſchiedenſten Pflanzen, und das wilde 
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Umherfliegen des anderen Geſchlechtes ſcheint vorherrſchend der Paarung zu gelten. Gleich— 
zeitig werden auch paſſende Weideplätze aufgeſucht und zu dieſem Zwecke Laub- wie Nadel- 
holz für geeignet befunden, ſo daß der Johannistrieb entſchieden von den Angriffen zu 
leiden hat, zumal wenn ein Maikäferfraß vorangegangen iſt. Die befruchteten Weibchen 
legen ihre Eier an die Wurzeln der verſchiedenſten Pflanzen, doch ſcheinen die der Gräſer, 
alſo auch die der Cerealien und Kräuter, am meiſten von dem Fraße der Larven zu leiden 
zu haben. Dieſe letzteren ſind denen des gemeinen Maikäfers ſehr ähnlich, im erwachſenen 
Alter aber im Vergleiche zu den halbwüchſigen Engerlingen durch größere Dicke des Körpers 
und überhaupt gedrungeneren Bau zu unterſcheiden. Meiner Anſicht nach erfolgt die Ent— 
wickelung in Jahresfriſt; von anderer Seite wird behauptet, daß dieſelbe zweijährig ſein 

möge, weil nach Ablauf dieſer Friſt die Käfer zahlreicher aufträten. Mir iſt eine zweijährige 
Wiederkehr größerer Käfermengen noch nicht aufgefallen, ich habe dem Gegenſtande aber zu 
wenig Aufmerkſamkeit gewidmet, um entſchiedenen Widerſpruch einlegen zu können. 

Die Lebensdauer dieſer Art und anderer noch kleinerer, teilweiſe anderen Gattungen 
zuerteilter Arten ſcheint eine verhältnismäßig ſehr kurze zu ſein, ſo daß man manche von 
ihnen für ſelten oder ſehr ſelten erklären könnte, weil man Jahre hindurch kein einziges 

Stück zu Geſichte bekommen hat, während man ſie hundertweiſe hätte einſammeln können, 
wenn man bei oder unmittelbar nach ihrem Erſcheinen zufällig ihre Geburtsſtätte beſucht 
hätte. Die Beſchränkung der meiſten auf ein nur kleines Gebiet trägt bei allen denjenigen, 
welche nicht ſo maſſenhaft wie bisweilen unſer Brachkäfer ſchwärmen, zu dem eben er— 
wähnten Umſtande gleichfalls bei. 

Alle Blatthörner, bei welchen die drei letzten Luftlöcher des Hinterleibes nicht in der 
Verbindungshaut zwiſchen Rücken- und Bauchringen liegen, ſondern an letzteren mehr oder 
weniger tief herabgehen, und bei denen die Klauen an demſelben Fuße in Größe nicht 
übereinſtimmen, bilden die andere Gruppe der Blatthornkäfer, die der Ruteliden. 
Ihre hornige Zunge verwächſt mit dem Kinne, die gleichfalls hornigen Kinnbacken führen 
in der Regel an der Innenſeite eine ſchmale und kurze Wimperhaut. Von den 9 oder 
10 Fühlergliedern bilden ſtets die 3 letzten die Keule. Der dreieckige, mittelgroße Anhang 
des Seitenſtückes an der Hinterbruſt iſt immer bemerkbar. Die wenigſten der Geſamt— 
arten (600) kommen auf Europa und Neuholland, die meiſten auf Aſien (200) und dem— 
nächſt auf Südamerika (183); Nordamerika und Afrika ſtehen ſich in Beziehung auf die 
Artenmengen ziemlich nahe. 

Die Aniſoplien (Anisoplia), Käfer von durchſchnittlich 9— 11 mm Länge, finden 
ſich an verſchiedenen Pflanzen, hauptſächlich aber an Gräſern und mithin auch an Ge— 
treidehalmen in Europa und Aſien, in Afrika kommen nur wenige vor, in Oſtindien werden 
ſie durch die nächſtverwandte Gattung Dinorhina vertreten, in Amerika fehlen fie gänz— 
lich. Der zierliche Getreide-Laubkäfer (Anisoplia fruticola) iſt erzgrün von Farbe, 
unten dicht weiß, am Halsſchilde gelb behaart, die Flügeldecken ſehen beim Männchen roſt— 
rot aus, mehr gelb beim Weibchen, und ſind bei dieſem um das Schildchen mit einem 
gemeinſamen viereckigen Flecke von der grünen Grundfarbe gezeichnet. Das Kopfſchild 
verſchmälert ſich bei allen Arten dieſer Gattung nach vorn und biegt ſich am Rande auf, 

bedeckt aber dabei die Oberlippe vollſtändig. Die äußere Lade des Unterkiefers bewehren 
ſechs lange, ſcharfe Zähne. Der Anhang am Seitenſtücke der Mittelbruſt, welche ohne 
jegliche Hervorragung bleibt, iſt bedeckt, an den vorderſten Füßen die äußere, überall grö— 
ßere Klaue vorn geſpalten. Die genannte Art findet ſich an Roggenähren, eee auf 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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Sandboden dürftig erwachſenen, zur Zeit der Blüte oder bald nachher, um die Blütenteile 
oder den erſten Körneranſatz zu befreſſen, und wird, wenn in größeren Mengen auftretend, 
nicht unerheblich ſchädlich. Der Flug erſtreckt ſich hauptſächlich nur über die Ahren der ge— 

nannten Felder und gilt dem Zuſammenfinden der Geſchlechter. Beim Sitzen pflegt dieſe 
wie die verwandten Arten die etwas plumpen Hinterbeine ſchräg nach oben in die Luft 
zu ſtrecken und auch beim Fortkriechen wenig Verwendung für dieſelben zu haben. Die 

Larve, einem jungen Engerlinge ſehr ähnlich, wird von Bouché, welcher fie immer nur 
im halb verfaulten Dünger fand und ſie auch damit 
erzog, für nicht nachteilig gehalten, obſchon ſie auch 
an den Wurzeln des Getreides freſſen dürfte; über die 
Dauer ihres Lebens iſt mir nichts bekannt geworden, 
ich halte die Entwickelung des Inſektes für eine nur 
einjährige. Im ſüdlicheren Europa, ſo beiſpielsweiſe 
in Ungarn, kommen noch mehrere, zum Teil kräftigere 
Arten und, wie es ſcheint, häufiger maſſenhaft vor, 
ſo daß ihr Benagen an den Befruchtungsteilen der 

Getreideähren noch empfindlicher werden kann als 
ſeitens unſeres heimiſchen Getreide-Laubkäfers. 

Ein recht gemeiner Käfer aus der nächſten Ver⸗ 
wandtſchaft, welcher nicht ſelten den Roſen unſerer 
Gärten auf unangenehme Weiſe zuſetzt und deren 
ſchönſte Blüten zerfrißt, wenn man ſich ſeiner nicht 

N erwehrt, iſt der darum ſo genannte kleine Roſen— 
„„ baer mie) käfer oder Garten-Laubkäfer (Phyllopertha 

horticola), jenes 9— 11 mm meſſende, glänzend 
blaugrüne, ſtark behaarte Käferchen von der Geſtalt des vorigen, aber wenig platter. Auf 
ſeinen dunkelbraunen oder ſchwarzen Flügeldecken wechſeln unregelmäßige Längsleiſten mit 
Reihen unregelmäßiger Punkte ab. Das getrennte Kopfſchild umgibt eine zarte, vorn 
gerade Randleiſte. Das Halsſchild paßt genau an die Wurzel der Flügeldecken und ver— 
engert ſich nach vorn. Außen zweizähnige Schienen und Doppelſpitzen der größeren Klauen 
zeichnen die vorderen Beine aus; an der äußeren Lade des Unterkiefers ſtehen 6 Zähne, 
oben einer, dann 2 und unten 3. Der Käfer ſcheint ſehr verbreitet zu ſein und in 
keinem Jahre gänzlich zu fehlen, kommt aber manchmal (nach meinen Beobachtungen 
nicht in regelmäßiger Wiederkehr) in ſehr auffälligen Maſſen vor, ſo daß er nicht 
nur die verſchiedenſten Zierſträucher und auch das Zwergobſt in den Gärten entblättert, 
ſondern auch im Freien allerlei Buſchwerk, namentlich im Juni, reichlich bevölkert. Er 
macht den Eindruck der Trägheit, wie ſeine Verwandten, fliegt jedoch auch bei Sonnen— 
ſchein und hat ſicher kein langes Leben, aber eine wochenlang ſich ausdehnende Erſchei— 
nungszeit; denn man kann ihn bis gegen den Herbſt hin mehr oder weniger vereinzelt 
antreffen. So beobachtete ihn Altum auf der Inſel Borkum Ende Auguſt und Anfang 
September, und zwar von geringerer Körpergröße und tief blauſchwarzer Körperfärbung, 
millionenweiſe auf dem Seekreuzdorn, auf Brombeerſträuchern und Zwergweiden. Wo er 
durch fein maſſenhaftes Auftreten läſtig fällt, kann man ihn in den frühen Morgen: 
ſtunden oder an rauheren Tagen in einen umgekehrt untergehaltenen Schirm leicht ab: 
klopfen und töten. 

Die Larve lebt an den Wurzeln verſchiedener Stauden und verſchont auch Topf⸗ 
gewächſe (Saxifraga, Trollius und andere) nicht. Auch hier dürfte die ie eine 
nur einjährige ſein. 
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Die Rieſenkäfer (Dynastidae) unterſcheiden ſich durch die gleichen Klauen von 

der vorigen Gruppe, durch quere, eingeſenkte Vorderhüften von der folgenden, den Blumen— 
liebenden. Das Kopfſchild verwächſt bei ihnen mit dem Geſichte und läßt den Außenrand 
der Kinnbacken unbedeckt. Dieſe ſind hornig, innen gezahnt und meiſt auf kurze Strecken 
mit Haarwimpern beſetzt. Der äußere Lappen der Unterkiefer verwächſt mit dem inneren 
und die hornige Zunge mit dem Kinne. Die faſt immer zehngliederigen Fühler enden in 
einen dreiblätterigen, bei beiden Geſchlechtern gleichen Endknopf. Der Anhang des Seiten— 
ſtückes (Hüftblatt) der Hinterbruſt iſt immer deutlich, mäßig groß und dreieckig; die drei 
letzten Luftlöcher des Hinterleibes rücken nach außen. Dieſen ſamt den beiden letzten 

Mittelleibsringen umſchließen von den Seiten her die in der Regel glatten, braun oder 
ſchwarz gefärbten Flügeldecken. Wie es der Name andeuten ſoll, finden ſich hier die 
größten und maſſigſten nicht nur aller Blätterhörner, ſondern die Rieſen der Käfer über— 
haupt. Gleichzeitig treten hier die ſchroffſten Gegenſätze zwiſchen beiden Geſchlechtern 
derſelben Art in der oben angedeuteten Weiſe hervor. Die Männchen ſind meiſt am 
Vorderrücken allein oder an ihm und dem Kopfe mit Hörnern und Spießen der aben— 

teuerlichſten Formen verziert, mit Auswüchſen, von deren Zweck ſich in den wenigſten 
Fällen Rechenſchaft geben läßt, die eben nur einen Schmuck der Männchen darſtellen, 
welcher den Weibchen unnütz, ja ſogar bei dem Brutgeſchäfte im höchſten Grade ſtörend 
ſein würde. Daher haben dieſe bisweilen ein rauhes, gekörneltes Halsſchild, welches von 
vorn nach hinten an Breite zunimmt und ihnen behufs des Eierlegens das Eindringen 
in Holzerde, Mulm oder angefaulte Baumſtämme in keinerlei Weiſe erſchwert. Die meiſten 

halten ſich am Tage verborgen in faulem Holze, in Baumlöchern, unter dürrem Laube 
und an ähnlichen Verſtecken, werden des Nachts lebendiger und gebrauchen nach langen 
Vorbereitungen und anhaltendem Pumpen ihre Flügel zu ſchwerfälligem, weithin hörbarem 
Fluge, während deſſen ſie die Flügeldecken nur mäßig aufheben und nicht ausbreiten. 

Die paar Larven, welche man zur Zeit kennt, leben in faulendem Holze und gleichen 
ſehr denen der Laubkäfer durch die Querfalten und durch die ſackartige Erweiterung des 
Leibesendes; im Verhältnis zum gedrungenen, feiſten Leibe erſcheint der Kopf ſchmal. Zähne 
an der Spitze und Querriefen an der Außenſeite charakteriſieren die Kinnbacken, und mehr 
oder weniger dichte Samthaare bekleiden außer einzelnen Borſten den ganzen Körper. Vor 
der Verwandlung, welcher ein mehrjähriges Leben vorausgegangen iſt, fertigen die Lar— 
ven ein feſtes Gehäuſe aus einer dicken Schicht ihrer Umgebung, in welchem der Käfer 
io lange verweilt, bis er, vollkommen erhärtet, dasſelbe ohne Verdrückungen und Quetſchun— 

gen an ſeiner Oberfläche zu durchdringen im ſtande iſt; und doch ſcheinen die krüppel— 
haften Hörner und allerlei andere Verunſtaltungen, welche man nicht ſelten bei einzelnen 
zu ſehen bekommt, darauf hinzudeuten, daß dieſe zu vorwitzig waren und die Zeit ihrer 
vollkommenen Erhärtung nicht abwarten konnten. 

Die nahezu 500 Arten, welche die Gruppe der Rieſenkäfer zuſammenſetzen, be— 
ſchränken ſich beinahe ausſchließlich auf den heißen Erdgürtel und mit der weitaus größ— 
ten Hälfte auf Amerika, vereinzelte, weniger rieſige Arten kommen zerſtreut in allen Erd— 
teilen vor. 

Eine gewiſſe Berühmtheit durch Größe und Form hat das Männchen des Herkules— 
käfers (Dynastes hercules) erlangt (ſ. die beigeheftete Tafel). Es wird bis 157 mm 
lang, von denen das obere Horn die kleine Hälfte beträgt. Dasſelbe iſt unten mit gelber 
Haarbürſte ausgeſtattet. Die beiden Hörner ſind wie der ganze Körper glänzend ſchwarz, 
nur die hell olivengrünen Flügeldecken behalten dieſe Grundfarbe fleckenweiſe bei. Je ein 

Höcker hinter den Vorderhüften und die Wurzel des Steißes tragen lange, gelbe Haare. 
Ganz anders das Weibchen: vorn keine Spur von Bewehrung, über und über brauner Filz, 
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matt durch grobe Runzeln auf der Oberſeite des Körpers, deſſen Farbe nicht in reinem 
Schwarz erſcheint, nur die Spitzen der Flügeldecken find glatt. Es wird bis 91 mm lang. 

Dieſer ſtattliche Käfer dürfte im tropiſchen Amerika nicht eben zu den Seltenheiten ge⸗ 
hören, wie die europäiſchen Sammlungen beweiſen. 

Moufet bildet eine andere verwandte Art, den Elefanten (Megalosoma elephas), 
ab und erzählt höchſt naiv von ihm: „Nach dem Geſetze der Weichkäfer (Cantharorum) 

hat er kein Weibchen, ſondern iſt ſelbſt ſein eigner Schöpfer; er bringt ſelbſt ſeine Nach⸗ 
kommen hervor, was Joh. Camerarius, der Sohn, als er ein Bild dieſes Käfers an 
Pennius ſchickte, in folgendem Diſtychon artig ausdrückte: 

Me neque mas gignit, neque femina concipit, autor 

Ipse mihi solus, seminiumque mihi.“ 

So trieb man damals Naturgeſchichte! 
Mit mehr Beſcheidenheit, einem nur mäßig großen Horne auf dem Kopfe und drei 

gleichen Höckern auf dem Wulſte des in der vorderen Mitte vertieften Halsſchildes, tritt 
das Männchen unſeres heimatlichen Nashornkäfers 
(Oryctes nasicornis) auf; ſeine Flügeldecken durch— 
ziehen feine Punktreihen, und das Schwarzbraun ſeines 
Körpers ſpielt auf der Unterſeite ſtark in Rot. Dem 
Weibchen fehlt das Horn, ein ſtumpfer Höcker zeigt 
nur an, daß hier die Auszeichnung ſeines Gatten ſitzt. 
Länge 26—37 mm. Dieſer hübſche Käfer lebt vorzugs⸗ 
weiſe im nördlichen Europa, und zwar in der aus⸗ 
gelaugten Gerberlohe, mit welcher die Warmbeete in 
den Kunſtgärten eingefaßt oder, wie in Bremen, Ham⸗ 

5 0 burg ꝛc., die Hauptwege beſtreut werden. Wo er ſich 

(orpetes masteornie) Metirticn Stole. einmal eingeniftet hat, pflegt er nicht ſelten zu fein. 
Im Juni und Juli, gleich nach ſeinem Erſcheinen, 

erfolgt die Paarung, nach welcher das Männchen ſtirbt, das Weibchen in die Lohe kriecht, 
um vereinzelt ſeine Eier abzulegen. Dieſe kommen ungefährt Ende Auguſt aus, die Larven 
brauchen aber mehrere Jahre, ehe ſie aus der mageren Koſt hinreichende Nahrung gezogen 
haben. Im Vergleiche zu denen des Hirſchkäfers ſind ihre Luftlöcher größer und der Kopf 
deutlich punktiert. Zur Verpuppung gehen ſie tiefer in die Erde, fertigen ein eirundes 
Gehäuſe, in welchem nach durchſchnittlich einem Monate die Puppe und nach der doppelten 
Zeit der Käfer anzutreffen, der ſo lange darin verbleibt, bis er vollkommen erhärtet iſt. 

Die Larven einer anderen Art, des Oryetes Simias, richten in den Kokoswäldern Madagas⸗ 
kars durch ihren Fraß in den Stämmen bisweilen bedeutenden Schaden an. Es finden 
ſich Stämme mit armsdicken Löchern und Hunderten von Larven. 

Die letzte, nächſt den blätter- und miſtfreſſenden Blätterhörnern artenreichſte Gruppe 
bilden die Blumenliebenden (Melitophila), diejenigen unter allen, welche die voll⸗ 

endetſten Formen und den herrlichſten Farbenſchmuck zur Schau tragen, Käfer, welche der 
Mehrzahl nach unter dem Einfluſſe einer ſenkrechten Sonne erzeugt wurden, welche nicht 
ſcheu vor dem Lichte das nächtliche Dunkel abwarten, ehe fie aus ihren Verſtecken hervor: 
kommen, ſondern als Freunde jenes, die Kinder des Lichtes, die duftenden Blumen der 
Kräuter und Holzgewächſe aufſuchen, um in Geſellſchaft der flüchtigen Schmetterlinge, 
der luſtigen Fliegen und der ewig geſchäftigen Immen zu ſchmauſen: Blütenſtaub ſamt 

deſſen Trägern, Blätter der Blumen aufzehrend, oder auch an den blutenden Stämmen 
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der Bäume den ausfließenden Saft zu lecken. Sie bilden der Mehrzahl nach (wir wiſſen, 

daß es überall Ausnahmen gibt) die Edelſten und Vornehmſten ihrer Familie, welche 
wenigſtens im vollkommenen Zuſtande feinere Genüſſe zu ſchätzen wiſſen, als grüne Blätter, 

faulende Pilze oder durch den Leib der pflanzenfreſſenden Säuger gegangene Stoffe bieten 
können. Der gedrungene Körper von vorherrſchend mittlerer Größe iſt mäßig abgeplattet, 
in den Umriſſen wappenſchildförmig. Die Flügeldecken laſſen den Steiß unbedeckt und 

liegen dem Hinterleibe einfach auf, ohne ihn von den Seiten her zu umfaſſen, behalten 
auch dieſe Lage, nur etwas gelockerter, während des Fluges bei. Die Vorderhüften ſpringen 
in walzig⸗kegelförmiger Geſtalt hervor, während ſich die Hinterhüften über den erſten 
Bauchring erweitern. Das Geſicht iſt mit dem Kopfſchilde, welches Oberlippe wie Kinn: 
backen bedeckt, verwachſen, ebenſo die hornige Zunge mit dem Kinne. Der Oberkiefer 
beſteht aus einem hornigen Außenteile und einer häutigen Innenplatte, der Unterkiefer 
aus eingelenkter Außenlade, jeder Fühler aus 10, jeine Keule aus den 3 letzten Glie— 
dern. Je nachdem durch einen Ausſchnitt der Flügeldecken gleich hinter der Schulter das 
Hüftblatt der Hinterbruſt von obenher ſichtbar iſt oder nicht, in Ermangelung jenes Aus— 

ſchnittes läßt ſich die Gruppe in die artenreichere Abteilung der Blumenkäfer (Ceto- 
nidae) und in die artenarme der Pinſelkäfer (Trichiidae) zerlegen. 

Die Larven unterſcheiden ſich weſentlich von den übrigen derſelben Horde dadurch, 
daß ihr letztes Glied nicht durch eine Querfurche in zwei zerlegt wird, weniger weſentlich 
durch einen im Vergleiche zum gedrungenen Körper ſchmäleren Kopf, durch die ſchwächeren 
Querfurchen auf den Gliedern und durch eine ſtärkere Samtbehaarung. Sie nähern ſich 
den Larven der Rieſenkäfer durch ihre an der Spitze gezahnten und äußerlich querriefigen 
Kinnbacken und leben ausſchließlich von mulmigem Holze. 

Mehr als ein Drittel der ganzen Gruppe bewohnt Afrika, kaum der 25. Teil Europa; 
kein Erdteil wird von ihnen ausgeſchloſſen, die prachtvollſten Formen gehören indeſſen 
nur dem heißen Erdgürtel an. 

Vollendet im Baue ſteht der männliche Rieſengoliath (Goliathus giganteus 
oder Druryi) aus Oberguinea da. Sein faſt kreisrundes Halsſchild ſetzt ſich am Hinter— 

rande dreimal ab, am kürzeſten vor dem lang=dreiedigen Schildchen, welches bedeutend 
mehr nach hinten liegt als die Schultern. Den ſchräg abſchüſſigen Kopf zieren neben den 
Augen zwei ſtumpfe, aufgerichtete Lappen und vorn eine breite, kurze, an den Spitzen 
geſtutzte Horngabel. Der Goliath iſt ſamtſchwarz, Kopf, Halsſchild mit Ausnahme von 
ſechs Längsſtriemen, Schildchen, ein großer dreieckiger Nahtfleck und der Außenrand der 
Flügeldecken ſind kreideweiß. Länge bis 98 mm. Das etwas kleinere Weibchen hat mehr 
Glanz, keinen Kopfputz, aber drei Zähne am Außenrande der Vorderſchienen. Seit 1770 

wurde dieſer ſchöne Käfer in Europa bekannt und von den Sammlern ſo geſucht, daß 

ſie für das Pärchen bis 30 Thaler zahlten; ſeitdem hat man noch fünf andere Arten der— 
ſelben Gattung kennen gelernt, welche nur in Afrika vorkommt. 

Ein anderer Goliath, wenn auch nicht der Größe, ſo doch ſeiner übrigen Merkmale 
nach, iſt die Gabelnaſe (Dicranorrhina Smithi, S. 102) von Port Natal, welche 
uns in ihrer Körpertracht die Goliathiden vergegenwärtigt und in einer wohlgelungenen 
Abbildung vorliegt. Der ſchöne Käfer iſt erzgrün, Schenkel, Schienen, Schildchen, Hinter— 
rand des Vorderrückens ſind rot, ein verwiſchter Fleck auf deſſen Scheibe, die ſämtlichen 

Ränder und je zwei Flecke der braungelben Flügeldecken ſchwarz; auf der Unterſeite iſt 
der Hinterleib rot und die Bruſt braun. Beim etwas breiteren Weibchen fehlt die Be— 
wehrung am Kopfe, die Beine ſind kürzer, die Vorderſchienen an der Spitze breiter, außen 
mit drei ſcharfen Zähnen bewehrt; dafür fehlen dieſelben an der Innenſeite, wo wir 
kleinere beim Männchen bemerken. 



102 Erſte Ordnung: Käfer; vierzehnte Familie: Blatthornkäfer. 

Der gemeine Roſenkäfer oder Goldkäfer (Cetonia aurata) veranſchaulicht die 
Grundform der ganzen Gruppe. Wer ſollte ihn nicht kennen, den goldgrünen Käfer mit 
einigen weißbeſchuppten und vertieften Querſtrichen auf der Hinterhälfte der Flügeldecken, 
welcher bei heißem Sonnenſchein mit lautem Geſumme herbeikommt zu den blühenden 
Sträuchern und Stauden in Garten, Wald und auf Wieſen, dort namentlich nach den 
Roſen, Spirſtauden und Rhabarber, hier nach dem Weißdorn, wilden Schneeball und 

ſo manchen anderen; denn weil die Kauſtücke ſeiner Unterkiefer weich ſind, ſo kann er 
nur die zarten Blätter der Blumen zerbeißen oder Saft lecken. Er ſitzt auf den flachen 
Trugdolden, von der Sonne beſchienen, gleich einem funkelnden Edelſteine, manchmal zu 
vier, fünf gleichzeitig auf einer. Gefällt es ihm nicht mehr, ſo ſummt er ebenſo plötz⸗ 
lich wieder davon, wie er ankam, ſeine langen Flügel unter den Golddecken bloß vor: 
ziehend, immer aber nur dann, wenn ihn die heißen Strahlen der Sonne treffen. Scheint 
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1) Gabelnaſe (Dicranorrhina Smithi), Männchen. 2) Gemeiner Roſenkäfer (Cetonia aurata). 3) Gebänderter 

Pinſelkäfer (Trichius fasciatus). Alle in natürlicher Größe. 

dieſelbe nicht, ſo ſitzt er ſtundenlang feſt auf derſelben Stelle, wie ſchlafend, und kriecht 
tiefer hinein, wenn die Witterung unfreundlicher zu werden beginnt. Ergreift man ihn, 
ſo entleert er hinten einen ſchmutzig weißen, ſchmierigen Saft von widerlichem Geruche, 
ſicher in der Abſicht, ſich die Freiheit wieder zu erwerben. An alten Eichen oder anderen 
Bäumen, deren Saft aus offenen Wunden heraustritt, von ſo manchem Kerfe als reichlich 
ſtrömenden Lebensquell erſehnte Stellen, wie wir bereits erfahren haben, ſitzen die Gold- 
käfer bisweilen in gedrängten Scharen und leuchten weithin durch ihren Goldglanz. Nie 
werde ich es vergeſſen, wie ich einſt unter der Krone einer alten Eiche in der Deſſauer 
Heide, einem jo beliebten und ergiebigen Tummelplatze der ſammelnden Entomologen aus 
den Nachbarorten, mitten zwiſchen einer gedrängten Schar der gemeinen Art, wie die 

Perle in der Krone, die weit ſeltenere, faſt noch einmal ſo große, reiner goldig glänzende 
Cetonia speciosissima erſpähte. Die Stelle war nicht erreichbar, der Anblick aber zu 
verführeriſch, um nicht alles zu verſuchen, jene Perle in meinen Beſitz zu bringen. Der 
Spazierſtock ward zum Wurfſpieße auserſehen und traf nach wenigen verunglückten Ver⸗ 
ſuchen jo glücklich, daß die Cetonia speciosissima nebſt einigen gemeinen Roſenkäfern 
vor Schreck herabfielen, während ein Teil der übrigen ruhig weiter zechte, ein anderer 
im Fluge davon rauſchte. Schädlich werden die Roſenkäfer eigentlich nicht; wenn ſie aber 
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in großen Mengen erſcheinen und es ſich in einem Garten um die Erziehung von Roſen— 
äpfeln handelt, ſo beeinträchtigen ſie entſchieden deren Ernteertrag, wie ſie auch manche 
andere der Blüte wegen gepflanzte Roſe durch ihren Fraß verunſtalten. 

Die beſprochene Art unterſcheidet ſich von einigen anderen ihr ſehr nahe ſtehenden 
durch eine Linie der Flügeldecken jederſeits der Naht, welche dieſelbe als eine Furche 
erſcheinen läßt, und durch einen knopfförmigen Fortſatz des Mittelbruſtbeines. Nicht ſie, 
ſondern eine ihr ſehr nahe ſtehende, im Süden Europas vorkommende Art dürfte es 

geweſen ſein, welche Ariſtoteles Melolontha aurata genannt hat, und welche neben 
dem Maikäfer der griechiſchen Jugend als Spielzeug und, wie es nicht anders ſein konnte, 
gleichzeitig als Hilfsmittel, ſich in tierquälender Roheit zu üben, dienen mußte. 

An der engerlingartigen Larve unterſcheidet man ein Kopfſchild mit Oberlippe, 
ungleiche Kinnbacken, viergliederige Kiefer-, zweigliederige Lippentaſter und vierglie- 
derige Fühler, welche einem Höcker aufſitzen. Die kurzen Beine laufen in einen klauen⸗ 
loſen Knopf aus, und der Seitenrand des flachen Bauches bildet mit dem Rückenteile 
eine ſtumpfe Kante. Sie lebt in faulem Holze und wurde häufig im Grunde der 
Haufen von der Waldameiſe (Formica rufa) gefunden, wo ſie ſich von den allmählich 
verweſenden Holzſtückchen ernährte, welche die Ameiſen zuſammengeſchleppt hatten. — 
Die marmorierte Cetonie (Cetonia marmorata), dunkelbraun mit mehreren 
weißen Strichelchen und Pünktchen auf der ſtark glänzenden Rückenfläche, iſt etwas 
größer und ſeltener als die vorige Art. Ich traf ſie faſt immer nur an Weiden Saft 
leckend an und möchte mit Bouchè behaupten, daß ihre Larve vorzugsweiſe hier ihre 
Nahrung findet. 

Abgeſehen davon, daß die Flügeldecken hinter der Schulter nicht ausgeſchnitten ſind, 
ſtellt ſich auch ſonſt die Körpertracht derjenigen Arten, welche ſich um die Pinſelkäfer 
(Trichius) ſcharen, in veränderter Form dar. Das Halsſchild iſt mehr kreis- und ſcheiben⸗ 
förmig, vor dem kleinen Schildchen nie ausgeſchnitten, öfter am Hinterrande leiſtenartig 
erhaben. Im Verhältnis hierzu erſcheinen die Flügeldecken breiter, da ihnen aber der 
ſeitliche Ausſchnitt fehlt, ſo müſſen ſie beim Fluge erhoben werden. 

Die Larven ſtehen denen der Melolonthiden am nächſten und weichen hauptſächlich 
von ihnen durch eine dreilappige Afteröffnung ab; die obere Hälfte der Querſpalte ſpitzt 
ſich in der Mitte zu, die untere bekommt an der entſprechenden Stelle eine kurze Spalte. 

Der Eremit, Lederkäfer (Osmoderma eremita), verdient zunächſt der Erwäh— 
nung als der größte Europäer dieſer Abteilung und gewiſſermaßen der Vertreter der 
Goliathe, wenn wir die allgemeine Körpertracht und den Umſtand berückſichtigen, daß 
hier die Hüftblätter von oben noch ſichtbar ſind. Der glänzend ſchwarzbraune, violett 
ſchimmernde Kerf von 26 — 33 mm Länge lebt an faulen Bäumen; er hat einen längs⸗ 
gefurchten, kleinen Vorderrücken, große, bedeutend breitere und gerunzelte Flügeldecken, 
das Kopfſchild iſt ausgehöhlt, erhaben gerandet und vor den Augen mit je einem Höcker 
ausgerüſtet beim Männchen, ohne dieſen, nicht gehöhlt und kaum gerandet beim Weibchen. 
Der Lederkäfer, wie er wegen ſeines Geruches von uns in der Kinderzeit allgemein genannt 
wurde, macht, wie alle Verwandte, den Eindruck der Trägheit. An Blumen findet man 
ihn kaum, ſondern, wie ſchon erwähnt, an faulen Bäumen. Weil in manchen Gegenden 
als ſolche die Weiden in dieſer Beziehung die erſte Stelle einnehmen, ſo bilden dieſe auch 
einen verbreiteten Aufenthalt unſeres Käfers; Eichen, Buchen, Birken, Linden und Obſt— 
bäume beherbergen ihn gleichfalls, unter der Vorausſetzung, daß ſie ungeſundes, mürbes 
Holz darbieten, von welchem ſich die gedrungene Larve höchſt wahrſcheinlich mehrere Jahre 
hintereinander ernährt. 



104 Erſte Ordnung: Käfer; vierzehnte und fünfzehnte Familie: Blatthornkäfer und Prachtkäfer. 

Einen freundlicheren Eindruck als der Eremit macht der S. 102 abgebildete gebän— 
derte Pinſelkäfer (Trichius fasciatus). Die Hüftblätter find von oben nicht ficht- 
bar, die Beine ſchlanker und ihre Vorderſchienen bei beiden Geſchlechtern nach außen zwei⸗ 
zähnig. Wie bei allen echten Trichien iſt die äußere Lade des Unterkiefers lederartig, ſtumpf 
dreieckig und die innere unbewehrt, das Kopfſchild länger als breit, vorn ausgebuchtet, ſamt 
Kopf und Halsſchild ſtark zottig gelbhaarig, die Unterſeite, wo die ſich berührenden Hinter: 
hüften zu beachten ſind, und der Steiß mehr weißzottig, die beiden an der Naht zuſammen⸗ 
hängenden Binden der Flügeldecken gelb. Dieſe Art iſt den Gebirgen und Vorbergen 
des mittleren und ſüdlichen Deutſchland eigen und findet ſich vom Juni bis Auguſt auf 
Wieſenblumen und blühenden Brombeeren, im Harze bisweilen ſehr häufig. Wie der 
Roſenkäfer hat er ſich tief in die Blüte verſenkt und nagt an deren Innerem, indem er 
ſich kaum regt. Seine Larve lebt, wie alle anderen, in faulen Laubhölzern; über ihre 
Lebensdauer iſt aber meines Wiſſens ſo wenig Beſtimmtes ermittelt, wie über die der 
übrigen verwandten Arten. Begreiflicherweiſe ſind die Beobachtungen aller in dieſer Weiſe 
lebenden Larven mit Schwierigkeiten aller Art verbunden. 

Ein höchſt intereſſanter, blumenliebender Blatthornkäfer von Amboina ſei am Schluſſe 

noch in der Kürze erwähnt: der langarmige Pinſelkäfer (Euchirus longimanus). 
Er erinnert in ſeiner Form an die Rieſenkäfer, nähert ſich infolge der Oberlippenbeſchaffen⸗ 
heit und der gezahnten Fußklauen den Melolonthiden, muß aber wegen Bildung des Kopfes 
und des ganzen Oberkörpers zu den Trichiiden geſtellt werden. Beim Männchen ſind die 
Vorderbeine dermaßen verlängert, daß durch ſie das im Körper 65 mm meſſende Tier, von 

ſeiner Leibesſpitze an gerechnet, einen Raum von 131 mm durchſpannen kann. Der 
Käfer iſt kaſtanienbraun, an den Vorderſchenkeln und ſämtlichen Schienen ſchwärzlich, an 
der Fühlerkeule rot gefärbt, unterwärts gelbbraun behaart. 

Die Prachtkäfer (Buprestidae), eine weitere Familie, leben im Larven: wie im 
vollkommenen Zuſtande ebenſo wie die Cetonien, jene im Holze, dieſe an Blumen und 
Sträuchern, unterſcheiden ſich jedoch in ihrer äußeren Erſcheinung ſehr weſentlich von den 
genannten Blatthörnern. Zunächſt iſt der Körper meiſt langgeſtreckt, nach hinten zugeſpitzt, 
mehr oder weniger flach gedrückt, ſelten der Walzenform genähert und von ſehr derbem 
Chitine bedeckt. Der kleine Kopf, bis zu den Augen in den vorderen Bruſtring eingeſenkt, 
trägt nach unten die entſprechend kleinen Mundteile, von denen die beiden Lappen des 
Unterkiefers ſich durch häutige Beſchaffenheit auszeichnen, nach oben die kurzen, elf— 
gliederigen Fühler, welche vom dritten, vierten oder auch erſt vom ſiebenten Gliede an 
die Form kürzerer oder längerer Sägezähne annehmen. Ebenſo ſchließt ſich das Hals⸗ 
ſchild eng an die etwa ebenſo breiten Flügeldecken an; hierzu der Metallglanz der meiſten, 
und das ſteife, eherne Anſehen dieſer geſchloſſenen Formen iſt vollendet. Die kurzen Beine 
eignen ſich wenig zum Gange, die vorderſten und mittelſten beginnen mit kugeligen Hüften, 
deren Pfannen nach hinten weit offen bleiben, die hinterſten mit blattartigen; ſie alle 
haben aber deutliche Schenkelringe, ihre Füße fünf Glieder und ebenſo viele der Hinter: 
leib, an welchem die beiden erſten aber verwachſen. Die Vorderbruſt läuft in einen flachen, 

von der Mittelbruſt, bisweilen auch noch von der Hinterbruſt aufgenommenen Fortſatz 
aus. Wenn die Prachtkäfer durch lanzettförmige Fluglöcher ihre Wiege verlaſſen haben, 
ſonnen ſie ſich gern, an Baumſtämmen, noch lieber an Baumſtumpfen und Klafterholz 
ſitzend, laſſen ſich wie tot herabfallen, ſobald man ihnen nahet, oder fliegen ſehr eilig 
davon, wenn die Sonne am wolkenloſen Himmel ſteht; denn ſie ſind ſo recht eigentlich 
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Kinder des Lichtes. Ihre Flügel legen ſich nur der Länge nach zuſammen, ſind alſo 
ſchnell entfaltet und ebenſo ſchnell wieder unter den faſt gleichlangen Decken untergebracht. 

Die Larven, nur von wenigen Arten gekannt, leben hinter der Rinde geſunder oder 
kränkelnder Bäume und zeichnen ſich auf den erſten Blick aus durch einen großen, ſcheiben— 
förmigen Vorderteil, von den drei erſten Gliedern gebildet, an welchen ſich die meiſt walzigen 
Hinterleibsglieder, neun an Zahl, wie der Stiel an einen Kuchenſchieber anſchließen. Der 
wagerechte Kopf läßt ſich zurückziehen und iſt nur am Mundrande hornig. Außer dem 
Halsringe ſind die übrigen Körperteile fleiſchig und weich, ohne Hornbedeckung. Der 
After tritt, gleichſam ein dreizehntes Glied bildend, als Nachſchieber etwas hervor und 
öffnet ſich in breiter Längsſpalte; manchmal kommen auch zwei zangenartige Anhängſel 
vor. Die Luftlöcher, neun Paare, ſind halbmondförmig, das vorderſte am Mittelrücken 
beſonders groß. Dem Kopfe fehlen die Augen, den kräftigen Bruſtringen in der Regel 
die Beine. 

Dieſe Familie ſchließt ſich durch die angegebenen ſowie durch gewiſſe anatomiſche 

Merkmale, welche hier füglich mit Stillſchweigen übergangen werden, ſehr ſcharf von 
anderen Familien ab und rechtfertigt ihren Namen in der Mehrzahl ihrer Arten. Man 
kennt deren ungefähr 2700, welche ſich zwar über alle Erdteile ausbreiten, aber in dem 
heißen Erdgürtel gegen die gemäßigten und kalten Zonen außerordentlich vorwalten. Die 
dort lebenden Arten ſind es auch hauptſächlich, deren Kleid an Glanz, Lebendigkeit und 
Feuer der Farben das unſerer heimatlichen weit überſtrahlt. Von dieſen letzteren ſind 
die meiſten klein, unanſehnlich in der Färbung und wenig geeignet, ihre Familie glänzen 
zu laſſen; ſie kommen nie in bedeutenderen Mengen vor, und der Mangel an jeglicher 
deutſchen Benennung für einzelne Arten beweiſt, wie wenig populär ſie ſich bisher ge— 
macht haben. 

Je nach der Verteilung der mikroſkopiſchen Poren der Fühlhörner, welche hier in 
den meiſten Fällen unter der Behaarung wahrnehmbar ſind, hat man die Familie in drei 
Gruppen zerlegt: die Julodiden zeigen keine dergleichen, die Chalcophoriden zerſtreute 
an beiden Seiten der Glieder, und die Bupreſtiden im engeren Sinne vereinigen die— 
ſelben in einem Grübchen der einzelnen Glieder, welches bei den verſchiedenen Arten an 
verſchiedenen Stellen zu ſuchen iſt. 

Die erſte Gruppe, nur den heißeſten Erdſtrichen angehörig, enthält in ihrer Grund— 

form, in der Gattung Julodis, ſehr zahlreiche Arten, die ſich durch die Dicke ihres im 
Querſchnitte beinahe kreisförmigen Körpers kenntlich machen. Beſtäubung der metalliſch 
glänzenden Flügeldecken über deren ganze Fläche oder nur in fleckigen Vertiefungen, 
gereihte Haarbüſchel und mancherlei andere Merkmale zeichnen die ſtattlichen Arten aus, 
welche ſich meiſt in größeren Geſellſchaften beiſammen finden. So führt die 26 mm lange, 
in der Mitte 11 mm breite und ebenda 8,75 mm dicke Julodis fascicularis aus dem 
ſüdlichen Afrika auf ihrer ſtark gerunzelten, erzgrünen Oberſeite Reihen weißer, in Ver— 
tiefungen ſtehender Haarbüſchel, je 5 auf jeder der von der Mitte des Seitenrandes 
etwas geſchweiften Flügeldecken und 11 auf dem Halsſchilde, ſo daß ſie beinahe mit einem 
Igel verglichen werden könnte. 

Die Chalcophoriden enthalten die größten Arten der ganzen Familie und laſſen 
die Poren der Fühler erkennen, wenn ſie nicht durch zu lange und dichte Behaarung ver— 
deckt werden. Nach der gegenſeitigen Länge der beiden erſten Fußglieder an den Hinter— 
beinen, nach der Deutlichkeit des Schildchens, nach dem Anfange der Sägezähne an den 
Fühlern und nach einigen anderen Merkmalen unterſcheiden ſich die verſchiedenen Gattungen, 

deren mehrere in Europa Vertreter aufzuweiſen haben. 



106 Erſte Ordnung: Käfer; fünfzehnte Familie: Prachtkäfer. 

Der große Kiefern-Prachtkäfer (Chalcophora mariana), braun erzfarben, 
weiß beſtäubt, mit fünf Längsſchwielen auf dem Vorderrücken und drei glatten, ſtumpfen 
Längsrippen auf jeder Flügeldecke ausgeſtattet, von welchen die mittelſte durch zwei quadra⸗ 
tiſche rauhe Gruben unterbrochen wird, gehört zu den größten europäiſchen Arten; denn 
er mißt 26 — 30 mm. Das Schildchen iſt ſehr klein und viereckig. Der Kopf höhlt ſich 

aus, und die Fühler, deren Glieder länger als 
breit ſind, verſehen ſich vom vierten an mit ſtum⸗ 
pfen Sägezähnen. Die Art lebt in den Kiefern⸗ 
wäldern der norddeutſchen ſandigen Ebenen, wird 
denſelben aber nicht ſchädlich, denn die Larve frißt 
nur in den Kiefernſtöcken und in den Stämmen 
abgeſtorbener Bäume. Wir geben dieſe Art nebſt 
ihrer Larve im Bilde, um dadurch die Familie in 
einer ihrer Hauptformen zu vergegenwärtigen. 

Bei den echten Bupreſtiden, deren Fühler⸗ 
poren ſich auf Grübchen der Glieder beſchränken, 

Großer Kiefern-Prachtkäfer (Chaleophora wiederholen ſich dieſelben Formen. Die Gattung 
mariana) nebſt Larve. Natürliche Größe. Poecilonota (Lampra) enthält entſchieden die 

ſchönſte deutſche Art in dem ſmaradgrünen, an den 

Außenrändern kupferroten Linden-Prachtkäfer (Poecilonota rutilans). Die 
Flügeldecken ſind mit ſchwarzen Querſtricheln und Fleckchen beſäet und der Rücken des 

Hinterleibes ſchön ſtahlblau gefärbt, ſo daß der fliegende Käfer den reichſten Farbenſchmuck 
entwickeln kann. Er erreicht eine Länge von 11—13 mm und findet ſich nach meinen Er⸗ 
fahrungen nur an Linden, beiſpielsweiſe da, wo dieſer beliebte Baum die ſtädtiſchen An⸗ 
lagen in zahlreicheren und älteren Beſtänden ſchmückt. Nachdem mir während meiner 
Schulzeit auf einer Ferienreiſe dieſe Kunde in Altenburg geworden war und einige ſchöne 
Stücke, welche ich daſelbſt in der Sammlung des gleichgeſinnten Freundes erblickte, von 
dem Vorhandenſein des Käfers in den dortigen Linden den Beweis geliefert hatten, ſtellte 
ich auch Nachforſchungen nach ihm in meiner Vaterſtadt an, welche eine ziemlich lange 
Lindenſtraße mit dem ihr eingepfarrten Dörfchen verband. Die lanzettförmigen, quer⸗ 
ſtehenden Fluglöcher waren bald aufgefunden, an manchem der älteſten und nicht mehr 
heilen Stämme ziemlich zahlreich; daß ſie gerade dem geſuchten Käfer angehörten, war aller⸗ 
dings dem damaligen Unterſekundaner einer Fürſtenſchule, auf welcher das Inſektenſammeln 
geheim betrieben werden mußte, um bei den Herren Philologen und Pädagogen keinen 
Anſtoß zu geben, nicht bekannt und wäre ihm, der nur in den Hundstagsferien (Juli) die 
Anfänge ſeiner verpönten Studien betreiben konnte, wahrſcheinlich auch ferner unbekannt 
geblieben, wenn nicht einige derſelben mit der goldigen Stirn des Käfers geſchloſſen geweſen 
wären. Das Hervorkommen ließ ſich nicht abwarten; denn der angeſtellte Verſuch bewies 
alsbald, daß die Käfer ſämtlich tot waren. Wie es ſchien, hatten ſie nicht Kraft genug 
gehabt, um das Loch zu ihrer vollſtändigen Befreiung zu erweitern, ein jedes wurde zu eng 
befunden, um den hinter der Mitte breiter werdenden Käfer durchſchlüpfen zu laſſen. Das 
Nachſchneiden mit dem Meſſer ſetzte mich in den Beſitz einer Anzahl vollkommen entwickelter 
und noch wohl erhaltener Prachtkäfer, und bei wiederholtem Nachſuchen fanden ſich auch 
noch mehrere lebende, teils an den Stämmen ſitzend, teils unten am Boden im trocknen 
und kurzen Raſen kriechend. Fliegen ſah ich ſie nicht, das war mir damals auch gleich— 
gültig, ja ſogar erwünſcht; denn es kam nur auf den Beſitz des ſchönen Käfers an. Wie 
ich mich noch entſinnen kann, war es in den Vormittagsſtunden, wo die Sonnenſtrahlen 
noch nicht hinreichend belebend auf den ehernen Panzer gebrannt hatten. Iſt indeſſen die 
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Zeit ihrer größten Lebendigkeit gekommen, die Zeit, in welcher manche andere Käfer Mittags— 
ruhe halten, dann iſt es ohne Fangwerkzeuge und große Geſchicklichkeit kaum möglich, 
auch nur ein einziges Stück dieſer flüchtigen Käfer zu erhaſchen, wie mich die Scheuheit 
und Wildheit einiger kleinerer Prachtkäferarten ſpäter oftmals gelehrt hat. 

Die artenreiche Gattung Agrilus (Schmalbauch) weicht in ihrer Körpertracht weſent— 
lich von den übrigen dadurch ab, daß die faſt gleichläufigen Seiten eine ziemlich walzige 
Form mit merklich abgeplattetem Rücken zu Wege bringen. Die Kiefertaſter enden mit 
einem eirunden Gliede, die Fühler entfernen ſich weit von den Augen, ſitzen in großen 
Aushöhlungen der Stirn und werden vom vierten Gliede an ſägeförmig. Das Halsſchild 
iſt breiter als lang, am Hinterrande zweimal gebuchtet, das Schildchen dreieckig; die Flügel— 
decken werden hinter der Mitte am breiteſten, bleiben aber im Vergleiche zu ihrer Länge 
ſehr ſchmal und laufen in eine breit gerundete Spitze aus. An den Beinen berückſichtige 
man das ſehr lange, zuſammengedrückte Wurzelglied der Füße und die geſpaltenen Klauen. 
Die Arten, welche bei der Unterſcheidung manche Schwierigkeiten darbieten, breiten ſich 
über die ganze Erde aus und treten manchmal ſogar in ſolcher Menge auf, daß ſie den 

Forſten nachteilig werden. Eine der größten Arten iſt der in Deutſchland an Eichen eben 

nicht ſeltene zweifleckige Schmalbauch (Agrilus biguttatus) von 8,5—11 mm Länge. 
Das Männchen iſt blaugrün, das Weibchen grünlichbraun, je ein weißer Haarfleck auf 
dem hinteren Drittel jeder Flügeldecke in der Nahtnähe, welcher den Namen veranlaßte, 
und mehrere ähnliche Fleckchen an den Seiten der Bauchringe laſſen ihn leicht erkennen. 

Die Larve dieſer wie der übrigen Agrilus-Arten läuft hinten zangenförmig aus und 
frißt unregelmäßig geſchlängelte, nach und nach breiter werdende Gänge in der Borke der 
Eichen. Andere Arten leben in gleicher Weiſe, kommen örtlich in größeren Geſellſchaften, 
beſonders an der wärmſten, ſüdweſtlichen Seite junger Stämmchen oder der Zweige hinter 
der Rinde, vor und haben durch ihren Fraß namentlich an Buchen und Eichen dann und 
wann Schaden angerichtet. 

Man findet bei uns auf den Blättern der Wollweiden nicht ſelten ein kleines plattes, 
faſt dreieckiges Tierchen, ſtark glänzend und braun von Farbe mit einigen weißen Zaden- 
binden, welche durch Behaarung entſtehen; es erinnert in ſeiner Erſcheinung an die früher 
bereits erwähnten Anthrenen, iſt aber ein der eben beſprochenen Gattung ſehr nahe ver— 
wandter Prachtkäfer, der kleine Gleißkäfer (Trachys minuta). Afrika, Madagaskar 
und Oſtindien ernähren noch einige Arten, die meiſten leben jedoch in Europa. Das 
merkwürdigſte an ihnen und an noch zwei zugehörigen Gattungen (Brachys und Apha- 
nisticus) iſt die Lebensart der Larven, welche ſich nicht im Holze aufhalten, ſondern 
Blätter freſſen. Man weiß von der Entwickelung des kleinen Gleißkäfers, daß das über— 
winterte Weibchen im Mai ſeine Eier an die Rückſeite der Blätter von der Ackerwinde 
(Convolvulus arvensis) legt, und zwar an die Rippen. Die Larve beißt durch die Ober: 
haut des Blattes, das Fleiſch desſelben freſſend. Ohne Gänge zu minieren, höhlt ſie inner— 
halb 4—5 Wochen, während welcher Zeit ſie ſich dreimal häutet, das halbe Blatt aus und 
wird nach 14tägiger Puppenruhe zum Käfer. 

Die Schnellkäfer, Schmiede (Elateridae), erinnern zwar in ihrer allgemeinen 
Körpertracht, durch die geſtreckte, ſchmale und geſchloſſene Form an die Prachtkäfer, weichen 
aber anderſeits in ſo weſentlichen Punkten von ihnen ab, daß eine Vereinigung beider 
unmöglich iſt. Der tief in das Halsſchild eingelaſſene Kopf neigt ſich ſtark abwärts, ohne 
in den meiſten Fällen eine ſenkrechte Richtung einzunehmen, und wird von unten meiſt 
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durch eine Art von Bruſtlatz, die verlängerte Vorderbruſt, bedeckt. Die elf, auch zwölf: 
gliederigen Fühler gelenken nahe dem Vorderrande der Augen ein und ſind gezahnt, beim 
Männchen nicht ſelten gekämmt, manchmal auch nur fadenförmig. Die Oberlippe iſt deutlich, 
jeder Lappen des Unterkiefers blattartig und bewimpert, die Zunge ohne Seitenzipfel. 
Wie bei letzter Familie ſind die Gelenkpfannen für die faſt kugeligen Hüften der vorderen 
Beine hinten offen, die Hüften der hinterſten blattartig erweitert, nach hinten gerinnt, es 
fehlen aber überall die Schenkelringe, welche bei den Prachtkäfern deutlich ent— 

wickelt ſind. Die linealen Schienen tragen kurze Endſporen und fünfgliederige, häufig 
unten mit lappigen Anhängen verſehene Tarſen, der Hinterleib eine gleiche Ringzahl. Eine 
Eigentümlichkeit zeichnet die meiſten Glieder dieſer Familie vor allen übrigen Käfern aus. 
Da ſie nämlich infolge ihrer kurzen Beine ſich vergeblich bemühen würden, auf dieſe wieder 
zu gelangen, wenn fie auf den Rücken gefallen find, ſo hat die Natur das Auskunftsmittel 
getroffen, daß ſie ihren Körper in die Höhe ſchnellen und in der Luft umdrehen können. 
Hierzu war eine ganz beſondere Beweglichkeit zwiſchen dem Vorderbruſtringe und der hinteren 
Körperpartie ſowie ein Fortſatz jenes nach hinten und eine Aushöhlung für den Fortſatz 

im Vorderrande der Mittelbruſt nötig. Will der Käfer dieſe Vorteile benutzen, ſo macht 
er ſeinen Rücken hohl, Halsſchild und Flügeldeckenſpitze gegen eine feſte Unterlage und 

den Vorderbruſtſtachel gegen den Vorderrand der Mittelbruſt ſtemmend; indem er nun 
durch die ſtarken Bruſtmuskeln letzteren von hier ab in ſeine Grube ſchnellt, was mit einem 
knipſenden Geräuſche erfolgt, wird der ganze Körper in die Luft gefedert, dreht ſich hier um 
und fällt auf die Beine nieder; gelingt es bei ungünſtigen Stützpunkten nicht das erſte und 
zweite Mal, ſo wiederholt der Käfer das Schnellen ſo oft, bis er ſeinen Zweck erreicht hat. 

Man kann ihn ſehr leicht zu ſolchen Seiltänzerſtückchen veranlaſſen, wenn man ihn 
mit dem Rücken auf die flache Hand legt. Während man ihn zwiſchen den Fingern hält, 
fühlt und ſieht man die heftigen Bewegungen des hin und her ſchnellenden Halsſchildes 
und hört wohl auch das knipſende Geräuſch; er führt alſo zwiſchen unſeren Fingern die 
eben beſchriebenen Bewegungen aus, welche er mithin immer anzuwenden ſcheint, wenn 
er ſich aus einer peinlichen, der Hilfe bedürftigen Lage befreien will. Er erkennt in ihr 
und in den kurzen Beinchen ſeine einzigen Rettungsmittel; denn fühlt er erſt den Boden 
unter letzteren, ſo läuft er eiligſt davon und ſucht ſich zu verkriechen, wo und wie es 

eben gehen will. Auf ſeine Flügel verläßt er ſich bei den Fluchtverſuchen nicht, braucht 
dieſelben vielmehr im warmen Sonnenſchein, um von honigſpendender Dolde zu Dolde 
oder von Blume zu Blume anderer Art zu gelangen, oder um an warmen Abenden ſein 
anderes Ich aufzuſuchen. Hinſichtlich ihrer Lebensweiſe zeigen die verſchiedenen Arten 
andere Gewohnheiten. Dieſe treiben ſich am Boden umher, beſuchen Blumen, um Honig 
zu lecken, und zeigen ſich um ſo lebendiger, je wärmer die Sonne ſcheint; jene wählen 
Sträucher und deren grüne Blätter zum Aufenthalte und finden ſich daher mehr im Walde 
als auf Wieſen und Feld; kommt man ihnen zu nahe, ſo laſſen ſie ſich mit angezogenen 
Beinen zur Erde fallen und ſind dann meiſt, trotz der ſorgfältigſten Nachforſchungen, für 
immer dem Auge entſchwunden. Noch andere ſtecken bei Tage hinter der Baumrinde oder 
klemmen ſich zwiſchen die harzigen Knoſpenteile der Nadelhölzer, wollen überhaupt von 
einem ſehr geübten Auge geſucht ſein. Sie alle kommen bei uns im Frühjahre mit dem 
jungen Grün oder ſpäter und verſchwinden gegen den Herbſt nach und nach wieder, ſei 
es nun, daß ſie bis dahin ihre Art fortgepflanzt haben und dann von der Bühne abtreten, 
ſei es, daß ſie als jungfräuliche Käfer die winterliche Zeit in Erſtarrung erſt vorüber- 
laſſen wollen, ehe ſie dem Brutgeſchäfte obliegen. Man kennt bis jetzt erſt von wenigen 
die Entwickelungsgeſchichte, aus welcher ein mehrjähriges Leben im Larvenzuſtande her— 
vorgeht. 

* „ Zr e 
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Die bekannt gewordenen Larven ſind wurmförmig, walzig oder ſchwach niedergedrückt, 
durchaus mit feſtem und glänzendem Chitinpanzer umſchloſſen und ſechsbeinig. Sie haben 
auf den erſten Blick große Ahnlichkeit mit dem allbekannten „Mehlwurme“, alſo mit 
der Larve des ſpäter zu beſprechenden Mehlkäfers (Tenebrio molitor). Wer beide neben: 
einander ſieht, bemerkt aber ſofort einen weſentlichen Unterſchied zwiſchen der Bildung und 
Stellung des Kopfes. Die Schnellkäferlarven tragen den flachgedrückten, auf dem Scheitel 
ausgehöhlten Kopf gerade vorgeſtreckt. Auf ſeiner Unterſeite zeichnet ſich derſelbe durch drei 
geſtreckt viereckige Streifen aus, welche in einem tiefen, bogenförmigen Ausſchnitte des 
Schädels nebeneinander liegen; die beiden äußeren, nach vorn ſich verbreiternden ſtellen 
den Stamm der Kinnladen, der mittelſte das Kinn dar. Durch die Bildung des letzten 
Leibesgliedes ſcheinen hauptſächlich die Artunterſchiede bedingt zu ſein. Dieſe Larven laufen 

gewandt und leben verſteckt in der Erde oder im mulmigen Holze, oder bohrend in ver— 
ſchiedenen abgeſtorbenen, aber auch lebenden Pflanzenteilen, von welchen ſie ſich ernähren, 

wie beiſpielsweiſe von Hutpilzen, ſaftigen Wurzeln und Knollen, ſo daß einige unſeren 
Kulturpflanzen erheblichen Schaden zufügen. Auch verſchmähen ſie tieriſches Fleiſch nicht 

und freſſen ſich untereinander auf, wenn ſie eng beiſammen ſind und Mangel an anderer 

Nahrung leiden, oder bohren ſich dann und wann in andere Inſektenlarven ein. Am letzten 
Aufenthaltsorte erfolgt ebenſo verſteckt, wie die Larve lebte, die Verwandlung in eine 
ſchlanke, ungemein bewegliche Puppe, welche in einer Erweiterung der umgebenden Erde 
oder des faulen Holzes ohne Zweifel nur kurze Zeit ruht. 

In den Sammlungen finden ſich mehr als 3000 Arten, von denen manche weder 
beſchrieben noch benannt ſind. Sie breiten ſich über alle Erdteile aus, ſind in den 

warmen und heißen Gegenden zahlreicher und zum Teil weſentlich größer und präch— 
tiger als in den gemäßigten, in ihrer Geſamtheit jedoch nur von mittlerer Größe und 
eintönig in ihrer Färbung, ſo daß zwiſchen ausländiſchen und heimiſchen Arten durchaus 
der Gegenſatz ſchwindet, welchen wir in dieſer Beziehung bei den Prachtkäfern kennen 
gelernt haben. 

Latreille vereinigte die Schnellkäfer ſamt den Prachtkäfern und einer beide ver— 
bindenden kleineren Familie, den hier mit Stillſchweigen übergangenen Euenemiden, zu 
der Gruppe der Spitzbrüſtigen (Sternoxia), Linné alle Arten der in Rede ſtehenden 
Familie unter dem Gattungsnamen Elater, welcher heutzutage nur für eine verhältnismäßig 
kleine Anzahl beibehalten worden iſt. Es würde ermüdend ſein, hier auch nur einen Ver— 
treter für jede der acht Gruppen vorzuführen, welche die Syſtematiker ſeit Candezes 
klaſſiſcher Bearbeitung dieſer Familie annehmen, zwecklos, dieſelben charakteriſieren oder 
überhaupt der wiſſenſchaftlichen Anordnung irgendwie Rechnung tragen zu wollen; es 
mag genügen, auf einige weſentliche Punkte hinzuweiſen, welche in ihren verſchiedenſten 
Gruppierungen als unterſcheidende Merkmale dienen, und dann wenige intereſſantere 

Arten näher zu beleuchten. Die ausländiſchen Arten nehmen eine Reihe von Eigentüm— 
lichkeiten in Anſpruch, welche bei unſeren heimiſchen ſehr vereinzelt oder gar nicht vor— 

kommen, wie beiſpielsweiſe jederſeits eine lange Spalte an der Unterſeite des Halsſchildes 

zur Aufnahme der Fühler in der Ruhelage. Dieſelbe bildet gleichzeitig die ſeitliche Grenze 
der Vorderbruſt und den nach unten umgeſchlagenen Seitenteilen des Vorderrückens und 
findet ſich höchſt ſelten bei unſeren heimiſchen Arten; eine der gemeinſten führt ſie: der 

mäuſegraue Schnellkäfer (Lason murinus), ein flacher, breiter Schnellkäfer, 
der an den Roſen die Blütenſtiele befreſſen und als Larve den zarten Wurzeln der 

Bäumchen in den Baumſchulen ſchädlich werden ſoll. Die eben erwähnte Furche darf 
nicht verwechſelt werden mit einer anderen, welche zu gleichem Zwecke hier und da nahe 
dem Seidenrande des Halsſchildes vorkommt. Die Stellung des Kopfes, ob die Stirn 
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unmittelbar in den vorderen Geſichtsteil übergeht oder durch eine Querleiſte von ihm ge: 
trennt iſt, die Form der Fühlerglieder und die Länge des dritten derſelben im Vergleiche 
zu anderen, die Geſtalt des Schildchens, der Mangel oder die Gegenwart von Hautläppchen 
an gewiſſen Fußgliedern, die Geſtalt der breiten Hinterhüften und anderes kommen für 
alle die Elateriden in Betracht, deren Vorderbruſt zu einem Kinnfutterale erweitert 
und deren Hinterbruſt nach vorn abgerundet oder geſtutzt iſt, während bei der letzten 
Gruppe (Campylidae) jener „Bruſtlatz“ fehlt und das Hinterbruſtbein nach vorn in eine 
Spitze ausläuft. 

Der rauhe Schmied (Athous hirtus) gehört einer namentlich in den kalten und 

gemäßigten Strichen der nördlichen Halbkugel vertretenen Gattung an und iſt eine unſerer 

Schnellkäfer: 1) Corymbites peetinicornis. 2) Elater sanguineus. 3) Corymbites signatus. Natürliche Größe. 

gemeinſten Arten, welche oft in größeren Mengen auf den blühenden Dolden der Wieſen, 
Weidenheger und Feldraine während des Sommers angetroffen wird. Er ſaugt dort Honig, 
fliegt unter Mittag und des Nachmittags bei Sonnenſchein nach anderen Weideplätzen und 
iſt ein vollkommen harmloſer Käfer von durchſchnittlich 13 mm Länge und 4,5 mm Breite. 
Seine Stirn begrenzt ein erhabener, ſcharf abgeſetzter Vorderrand; jedes der mittleren Glieder 
an den Fühlern iſt ebenſo lang wie breit und dreieckig, das zweite kürzer als das dritte; das 
Halsſchild iſt länger als breit, in der Mitte etwas erweitert, vor den mäßig heraus⸗ 
tretenden und ſpitzen Hinterecken ein wenig eingezogen und gleichmäßig fein punktiert; 
die kaum breiteren, ſeicht geſtreiften und fein punktierten Flügeldecken runden ſich hinten 

gemeinſchaftlich ab. Die Hüften der Hinterbeine erweitern ſich allmählich nach innen, 
Füße und Fußklauen ſind einfach, das erſte Glied iſt ſo lang wie die beiden folgenden 
zuſammen. Der Glanz des ſchwarzen Körpers wird durch die graue Behaarung etwas ge— 
brochen, es kommen indes auch Stücke mit braunen Flügeldecken zwiſchen den ſchwarzen 
nicht ſelten vor. 

Die Larve des rauhen Schnellkäfers läßt ſich nicht, gleich ihm, als harmlos bezeichnen, 
weil ſie, wenn in größeren Mengen an einer Stelle vorkommend, unſeren Kulturpflanzen 
merklichen Schaden zufügt. Sie hat den wurmförmigen Bau aller bekannten Schnellkäfer⸗ 
larven, den charakteriſtiſchen Kopf, wie ſich dies alles bei der auf S. 113 abgebildeten Larve des 
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Saatſchnellkäfers wiederfindet, iſt aber im Vergleiche zu dieſer kräftiger, entſchieden etwas 

platt gedrückt und mit vereinzelten Borſtenhaaren beſetzt. Der erſte der 12 Körperringe 
erreicht die doppelte Länge jedes der unter ſich gleichen übrigen Ringe; über alle 12 läuft 
ein feiner Längseinſchnitt in der Rückenmitte. Das letzte, ſich kaum verſchmälernde 
Glied iſt an den Seiten gekerbt, auf ſeiner Rückenfläche platt gedrückt und durch ſeichte 
Runzeln uneben, am Hinterrande mehr als halbkreisförmig ausgeſchnitten, ſo daß jeder— 

ſeits des Ausſchnittes ein dreizähniger Hornfortſatz gewiſſermaßen zwei Anhängſel bildet. 
Zwei Zähne jedes dieſer viereckigen Anhängſel ſtehen nebeneinander, während der dritte, 
über dem inneren ſtehende ſich nach oben richtet. Dieſe drei Zähne pflegen ſamt den 

ſtumpfen Hervorragungen an den gekerbten und leiſtenartigen Seiten des Gliedes braun 
gefärbt zu ſein. Dieſe Larve lebt nach Candezes Erfahrungen hinter der Rinde ab— 
geſtorbener Bäume, nach den meinigen auch wie diejenige des Saatſchnellkäfers in der 
Erde an verſchiedenen Pflanzen, namentlich, wie auch von anderen beobachtet worden, an 
den Zuckerrüben. Wenn ſie, wie der Engerling, den Bart und die Spitze der jungen Rübe 
benagt, ſo fängt die Pflanze an zu kränkeln, die Rübe bleibt im Wuchſe zurück und ver— 

liert weſentlich an Zuckergehalt. Die Schädlichkeit dieſer Larve, welche mit den nächſten 
Verwandten unter dem gemeinſamen Namen „Drahtwurm“ bei den Landwirten be— 
kannt iſt, liegt mithin auf der Hand. Über ihre Lebensdauer vermag ich Sicheres nicht 
anzugeben; entſchieden erſtreckt ſich dieſelbe auf mehrere Jahre, wie von allen anderen 
angenommen wird. 

Das reiche Mittel- und Südamerika erzeugt in ſeinen heißen Strichen ungefähr 100 
Arten von Schnellkäfern, welche neben der Familieneigentümlichkeit noch die wunderbare 
Kraft beſitzen, wie die Johanniswürmchen im Dunkeln zu leuchten. Man erkennt die großen 

oder mittelgroßen „Feuerfliegen“, welche meiſt düſter braun gefärbt, dicht graugelb be— 
haart und der Gattung Pyrophorus zugeteilt worden ſind, leicht an einem aufgetriebenen, 
wachsgelben Flecke in der Nähe jeder Hinterecke des Halsſchildes, von welchem aus ſich 

im Leben das magiſche Licht verbreitet; überdies beſitzen ſie noch ein kräftigeres Leucht— 
organ an der Bauchſeite der Hinterleibswurzel. Das Leuchten ſelbſt iſt Wirkung eines 
Oxydationsprozeſſes. 

Daß Inſekten, welche Mutter Natur mit ſo hervorragenden Eigenſchaften ausgerüſtet 
hat, wie die eben erwähnte „Feuerfliege“, die Aufmerkſamkeit und Bewunderung derjenigen 
Menſchen auf ſich lenken mußte, die nicht mit den Augen eines heutigen Forſchers dergleichen 
Dinge betrachten, darf nicht wundernehmen. Wir finden daher ſchon bei Moufet (1634) 
ein große Art leidlich abgebildet und beſchrieben. Er nennt den Käfer Cicindela, griechiſch 
Kephalolampis, weil er ſein Licht nicht aus dem Schwanze, ſondern von dem Kopfe ausſende, 
und erzählt, was er in den Reiſeberichten des Oviedus über ihn gefunden hat, wie folgt: 

„Der Cocujo, viermal größer als unſere fliegende Art (er hat vorher den Leuchtkäfer 
Lampyris auch als eine Cicindela abgehandelt), gehört zum Geſchlechte der Käfer 
(scarabeorum). Seine Augen leuchten wie eine Laterne, durch deren Schein die Luft fo 
erhellt wird, daß jeder im Zimmer leſen, ſchreiben und andere Verrichtungen vornehmen 
kann. Mehrere vereinigt geben ein weit helleres Licht, ſo daß eine Geſellſchaft in finſterer 
Nacht unangefochten einen beliebigen Weg zurücklegen kann, allein bei dieſem Lichte, welches 
weder der Wind wegwehen, noch die Finſternis verdunkeln, noch Nebel oder Regen aus— 
löſchen können. Mit ausgebreiteten Flügeln glänzen ſie ebenſo mit hellem Lichte nach 
ihrem Hinterteile zu. Die Ureinwohner bedienten ſich vor Ankunft der Spanier keines 

anderen Lichtes, weder in den Häuſern noch im Freien. Die Spanier aber brauchen 
Fackel⸗ und Lampenlicht zu ihren häuslichen Geſchäften, weil jener Glanz mit dem Leben 
des lichtverbreitenden Tieres allmählich ſchwindet. Wenn ſie aber des Nachts ins Freie 
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gehen müſſen oder mit einem eben erſt angelandeten Feinde zu kämpfen haben, durch⸗ 
ſuchen ſie nur mit Hilfe dieſer Käfer den Weg und, indem ein Soldat vier Cocujos 
trägt, täuſchen ſie den Feind mannigfach. Denn als der edle Thomas Candiſius und 
der Ritter Robert Dudley, der Sohn des berühmten Robert, Grafen von Leiceſter, die 
weſtindiſche Küſte zuerſt betraten und in der Nacht ihrer Ankunft im benachbarten Walde 
unzählige Lichter, wie von brennenden Fackeln, unerwartet herannahen ſahen: kehrten ſie 
ſchnell zu ihren Schiffen zurück, in der Meinung, daß die Spanier mit Kanonen und 
brennenden Lunden unvermutet im Hinterhalte lägen. Es finden ſich daſelbſt mehrere In⸗ 
ſekten dieſer Gattung, aber weil der Cocujo unter allen den Vorrang hat, übergeht Ovie⸗ 
dus die übrigen mit Stillſchweigen. Die Indier pflegen Geſicht und Bruſt mit einer aus 
dieſen Tieren bereiteten Salbe einzureiben, damit ſie anderen gleichſam als feurige Per⸗ 
ſonen erſcheinen. Wie dies möglich, läßt ſich nicht einſehen, da ja mit dem Leben des 
Käfers auch die Leuchtkraft ſchwindet, es ſei denn, daß kurz nach dem Tode = Glanz 
noch andauert, daß er aber nicht lange beſtehen ne iſt ſicher. 

„Es gibt dort auch noch andere Arten fliegende Tierchen, welche bei Nacht leuchten, 
ſie ſind aber viel größer als unſere heimiſchen und ſtrahlen ein weit helleres Licht aus. 

Sie leuchten nämlich jo hell, daß diejenigen, welche eine Reiſe unternehmen, dieſe Ci⸗ 
cindelen lebend mit einer gewiſſen Kunſt ſich an den Köpfen und Beinen ſchwebend an— 
heften; denn ſo werden ſie aus der Entfernung geſehen, ſo ſchrecken ſie die der Sache nicht 
Kundigen zurück. Die Weiber bedienen ſich keines anderen Lichtes bei ihren häuslichen 
Arbeiten zur Nachtzeit.“ 

Abgeſehen von der irrigen Anſicht, daß die Käfer Fliegen wegfangen, haben ſich die 
Berichte ihrer Hauptſache nach beſtätigt, und es iſt auch anzunehmen, daß der in der Havana 

und wahrſcheinlich auch auf dem Feſtlande gebräuchliche Name 
Cocu jo den ſehr verbreiteten Pyrophorus noctilucus der 
neueren bezeichnet. Nach A. von Humboldt und Bonpland 
lebt ſeine Larve an den Wurzeln des Zuckerrohres, wo fie bis: 
weilen bedeutenden Schaden anrichtet, ſcheint jedoch auch, gleich 
unſeren heimiſchen Arten, nicht auf eine Futterpflanze beſchränkt 
zu ſein. Denn der Käfer iſt vereinzelt durch Handelshölzer mit 
nach Europa verſchleppt worden. Im Jahre 1766 hat man 

einen ſolchen, Furcht und Schrecken verbreitend, in der Vor⸗ 
ſtadt von St.⸗Antoine in Paris umherfliegen ſehen, und in den 

ee ſechziger Jahren dieſes Jahrhunderts ſah Snellen van Bol: 
Men) nie Größe. lenhoven einen in Leiden, welcher auf Kampeſcheholz gefangen 

worden war, und deſſen grünes Licht ſo hell leuchtete, daß man 

ohne Mühe gewöhnliche Druckſchrift dabei leſen konnte. Vielleicht dieſelbe oder auch eine 
andere der großen Arten, die man auf Portorico Cucubano nennt, fliegt vom März 
bis Mai häufig in den Straßen der Ortſchaften, kommt in Häuſern und auf Holzplätzen 
vor, ſo daß auch ihre Larve im Holze hauſen muß. Die Indianer fangen dieſe Feuer⸗ 
fliegen, indem ſie eine glühende, an einen Faden gebundene Kohle in der Luft ſchwingen, 
nach der jene fliegen, und treiben in Veracruz Handelsgeſchäfte mit ihnen. Man hält die 
Käfer in eigens für ſie angefertigten Käſtchen aus feinem Drahte, füttert ſie mit Scheibchen 
von Zuckerrohr und — badet ſie täglich zweimal, damit ſie des Abends ihren Dienſt nicht 
verſagen und durch möglichſt lebhaftes Leuchten bezaubern. Sie mögen ſich längere Zeit 

am Leben erhalten laſſen, denn neuerdings find einige mit herüber nach England ge 
bracht worden. Die Leuchtkraft der Feuerfliegen wird in den verſchiedenen Gegenden zu 

verſchiedenen Zwecken benutzt. So ſteckt man einige in ausgehöhlte, mit kleinen Löchern 
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verſehene Flaſchenkürbiſſe, um dadurch natürliche Laternen herzuſtellen. Sehr ſinnreich iſt 
die Verwendung zu nennen, welche die Damen davon machen, um ihre Reize zu erhöhen. 
Sie ſtecken des Abends die Käfer in ein Säckchen von feinem Tüll, deren mehrere in Roſen— 

form am Kleide befeſtigt werden; am ſchönſten aber ſoll ſich dieſer Schmuck ausnehmen, 
wenn er, mit künſtlichen, aus Kolibrifedern gefertigten Blumen und einzelnen Brillanten 
verbunden, als Kranz im Haare getragen wird. 

Der Saatſchnellkäfer (Agriotes segetis), ein ungemein verbreiteter Schmied von 
ſchlichtem Außeren, hat ſeiner Larve wegen mehr als andere ſeinesgleichen die Aufmerk— 
ſamkeit auf ſich gelenkt und eine traurige Berühmtheit erlangt. Der Körper iſt weniger 
abgeflacht als bei der beſprochenen und ſehr vielen anderen Arten, von der aus der Ab— 
bildung zu erſehenden Form. Die Stirn wird durch keine Querfurche vom Geſichte getrennt, 
ſondern biegt ſich in der Mitte abwärts, beiderſeits über den Mund hin einen Rand bil— 
dend. Die Fühler ſind fadenförmig, das vorn ſtark polſterartig gewölbte und an den 
Ecken gerundete Halsſchild 
iſt ſo lang wie breit und 
läuft an den Hinterecken 
in je eine kräftige Spitze ge⸗ 
rade aus. Auf jeder Flügel⸗ 
decke zählt man acht Reihen 
ſchwarzer Punktſtreifen, 
gleiche und ebene Zwiſchen⸗ 
räume zwiſchen ſich laſſend, 
von denen der zweite und 
vierte (von der Naht ge⸗ 
rechnet) wenig dunkler als | 
die anderen find. Die ganze Saatſchnellkäfer (Agriotes segetis) und Larve, deren letztes Glied auch von der 
Oberſeite des Käfers und Unterſeite. Vergrößert. Larven an den Wurzeln in natürlicher Größe. 

die Beine erſcheinen durch 
Behaarung gelblichgrau, auf der Unterſeite dagegen ſchimmert die ſchwarze Grundfarbe 
mehr durch. Die Länge beträgt ziemlich 9 mm. 

Die Überwinterung des Käfers, bevor er ſich fortpflanzt, beweiſt der Umſtand, daß er 
im Frühjahr vom großen Waſſer aus ſeinen winterlichen Schlupfwinkeln herausgeſpült 
und, noch ehe er aus der Erſtarrung erwacht, zahlreich angeſchwemmt wird. Er treibt ſich 
auf Feldern, Wieſen, Wegen, überall umher, und die Paarung erfolgt. Das Weibchen 
legt ſeine Eier entſchieden in der Nähe von Pflanzen an die Erde oder flach unter die— 
ſelbe, und die daraus entſchlüpfte Larve nährt ſich von zarten Pflanzenteilen. Sie wächſt 
ungemein langſam und lebt mehrere Jahre, wahrſcheinlich vier, ehe ſie zur Verpuppung 
reif iſt. Ihre Form, welche mit den übrigen Schnellkäferlarven übereinſtimmt, ergibt die 
Abbildung; bei ihr läuft das Endglied in ein ſtumpfes Spitzchen aus und hat an ſeiner 
Wurzel jederſeits zwei ſchwarze, ovale Eindrücke, auf der Unterſeite vor einer Bogenleiſte 
die runde, zum Nachſchieben dienende Afteröffnung. Die ſehr feſten, gelben, gedrückt wal— 
zigen Leibesringe unterſcheiden ſich kaum voneinander, der erſte und zwölfte übertrifft 
die übrigen wenig an Länge. Der Kopf ſchärft ſich nach vorn zu, iſt um die Mundteile 
dunkler gefärbt, trägt dreigliederige Fühler, keine Augen, vorn zweizähnige Kinnbacken und 
ſehr verlängerte Kinnladen mit viergliederigen Taſtern und Lappen von dreigliederiger 
Taſterform. Auf dem ſchmal rechteckigen Kinne ſitzt eine nach vorn dreieckige Unterlippe 
mit zweigliederigen Taſtern, ohne Spur von Zunge. Von obenher ſchließt die nicht als 
Kopfſchild abgeſchiedene Stirn in Ermangelung der Oberlippe die Mundöffnung. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 8 
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Am 12. September ſammelte ich 12 Stück ſolcher Larven, welche zwiſchen den 
Wurzeln ziemlich verkümmerten Kopfkohles auf einem feuchten Acker ſaßen, brachte ſie in 
einen Blumentopf, in welchen Rübſen und Glanz geſäet wurden, um durch deren Wurzeln 
ſie mit Futter zu verſorgen. Als die Pflänzchen ungefähr 2 Zoll hoch gewachſen waren, 
fingen ſie an zu welken, beſonders das Gras. In dieſem Zuſtande blieb der Topf, welcher 
bisweilen etwas angefeuchtet wurde, über Winter im Fenſter des geheizten Zimmers 
ſtehen. Im Februar wurden einige Erbſen gelegt, die bis etwa einen Fuß lang wurden, 
ſpärlich und dünn im Wuchſe, wie es die Jahreszeit mit ſich brachte; plötzlich aber fingen 
ſie an zu welken. Am 6. Juli unterſuchte ich die von zahlreichen Faſerwurzeln durch— 
ſetzte Erde und fand darin drei friſch ausgeſchlüpfte Käfer unſerer Art, die zarten, na⸗ 
türlich ſehr verdrückten Puppenhäute ebenfalls, von den neun übrigen Larven aber 
keine Spur. 

Die Puppe ſieht weiß aus, hat ſchwarze Augen, über denſelben je ein kleines, braunes 
Spitzchen und endet in zwei kurze Schwänzchen; ſie ruht loſe, ohne Geſpinſt, und zwar 
nur einige Wochen in der Erde. 

Unſer Bild auf S. 110 führt noch 2 Corymbites-Arten vor, welche meiſt auf blühen⸗ 
dem Buſchwerk leben, namentlich im Gebirge, und deren Männchen ſich durch ſtark ge— 
kämmte Fühler auszeichnen, ſowie den Elater sanguineus mit blutroten Flügeldecken. 

Die folgende Familie vereinigt unter dem Namen der Weichkäfer (Malacoder- 
mata) eine große Menge von Arten, welche faſt ausſchließlich durch weiche, mehr leder— 
artige Körperumhüllung, beſonders nach dem Tode ſich verbiegende Flügeldecken, über⸗ 
einſtimmen und außerdem noch folgende Merkmale gemein haben: walzige Vorder- und 
Mittelhüften, quere an den Hinterbeinen, meiſt Schienen ohne Enddornen, fünfgliederige 
Füße oder nur viergliederige Vorderfüße, bei manchen Männchen ein aus 6—7 freien 
Gliedern zuſammengeſetzter Hinterleib und ſehr verſchieden geformte Fühler, welche in der 
Regel aus 11 Gliedern beſtehen, aber auch zehn- oder zwölfgliederig ſein können. Die 
hornige oder häutige Zunge hat keine Seitenzipfel, die beiden Laden des Unterkiefers, 
deren innere manchmal verkümmert, find blattartig und bewimpert, die Lippentaſter drei-, 
die Kiefertaſter viergliederig und die Kinnbacken kurz. Bei den meiſten treten die Geſchlechts⸗ 
unterſchiede deutlich hervor, entweder an den beiden letzten Leibesgliedern oder an den 

Fühlern, den Deckſchilden, den Flügeln oder den Vorderfüßen. Auf Blumen und Sträu⸗ 
horn finden ſich die meiſten der hierher gehörenden Kerfe, zum Teil aber nicht, um daſelbſt 
Süßigkeiten zu ſuchen, ſondern um dem Raube nachzugehen. Wie die vollkommenen Käfer 
in den angegebenen Grenzen mancherlei Unterſchiede darbieten, ſo läßt ſich auch von ihren 
Larven im allgemeinen nichts weiter ſagen, als daß ſie ſechs Beine haben und Fleiſch zu 
freſſen ſcheinen; wir kommen bei den einzelnen Gruppen auf ſie zurück. Man kennt zur 
Zeit etwa 2200 Familienglieder. | 

Wie die Weſtindier, jo haben auch wir unſere „Feuerfliegen“, die allerdings weſentlich 
anderer Natur als jene find. Moufet handelt in ſeinem 15. Kapitel über die Cieindela 
und beweiſt aus den zahlreichen Namen, wie auch ſchon von alters her der gemeine Mann 
die leuchtende Eigenſchaft dieſer nächtlichen Kerfe gekannt und mancher Forſcher ſich um 
ihr Leben gekümmert hat. Bei den Griechen und Römern gab es zahlreiche Namen für 
dieſelben, welche alle das Leuchtvermögen und zum Teil auch die Ortlichkeit, von welcher 
es ausgeht, im Auge haben, wie lampuris, pygolampis, kysolampis, pyrolampis, 
bostrykos, pyrgolampis 2c. bei jenen, cicindela, nocticula, nitedula, lucio, lucula, 
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luciola, lucernuta, venus 2c. bei dieſen. Die romaniſchen Völkerſtämme haben einen 
und den anderen dieſer Namen beibehalten oder in ihrer Weiſe umgebildet, bei den Italienern 
heißt der Käfer luciola, lucio, farfalla, bistola, fuogola, lacervola, luiserola, bei den 
Spaniern lyziergana, luciernega. Die Polen nennen ihn zknotnike, chrzazezik, 
swiecacy; die Ungarn eyeltwudoeklo, bogaratska vilantso; die Franzoſen ver luissant, 
mouche claire; die Engländer gloworme, shine-worme, glass-worme; die Deutſchen 
bezeichnen hier mit Zinduczele, dort mit Liegthmugk und Zindwurmle das Männchen; 
denn in manchen Gegenden Deutſchlands leuchtet das geflügelte Männchen „cicindela“ 
nicht, ſondern nur das als Graswurm, Gugle, Feuerkäfer bezeichnete Weibchen. In der 
Gegend von Frankfurt am Main heißt das Inſekt Johanneskäfer oder St. Johannisfliege. 
Nach der Aufzählung der Namen, von welchen nur eine Blumenleſe gegeben wurde, fährt 
unſer engliſcher Gewährsmann fort: „Die Männchen oder die geflügelten Cicindelen leuchten 
hier, wie in Vasconien (Nordweſt-Spanien) nicht, ſondern nur die Weibchen, welche Würmer 
ſind; dagegen ſind in Italien und in der Umgegend von Heidelberg alle Weibchen lichtlos, 
und die Männchen ſcheinen zu leuchten. Die Erforſchung des Grundes überlaſſe ich den 
Philoſophen.“ Hierauf wird das geflügelte Männchen ausführlich beſchrieben und erwähnt, 

daß es an der Bauchſpitze zwei mondförmige Flecke trage, einen neben dem anderen, von 
denen bei Nacht der helle Glanz ausgehe, ähnlich ausgebranntem Schwefel, als ob man 
glühende Kohlen durch die Luft fliegen ſähe. Es erſcheint niemals in England oder leuchtet 
wenigſtens nicht, wenn es daſelbſt vorkommen ſollte. Sodann wird das flügelloſe Weibchen 
beſchrieben und als ein langſam ſchreitendes, raupenähnliches Weſen geſchildert, welches 
ſich von ſeinem eignen Kote ernähre und aus dem weißlichen Leibesende (es ſind die 

drei letzten Ringe) einen wunderbaren, gewiſſermaßen Erdſternen nachahmenden Glanz 
ausſtrahle, welcher mit einer Laterne und dem Monde hinſichtlich der Helligkeit zu wett— 
eifern ſcheine. Weiter wird nach den Erfahrungen zweier berühmter Männer behauptet, 
daß die Vereinigung verbundener Pärchen über Nacht bis zum anderen Mittag gedauert 
habe, das Männchen ſofort, das Weibchen erſt nach 20 Stunden geſtorben ſei und viele 

Eier abgelegt habe. Was Ariſtoteles über die Entwickelung erwähnt, bleibt dem Ver— 
faſſer wegen der nicht zu deutenden Namen unverſtändlich, und er ſchließt ſeine gelehrte 
Abhandlung mit einem Gedicht des Anton Thyleſius, in welchem die fliegende Cicindela 
beſungen wird. 

Die Flügelloſigkeit der Weibchen und das Vorkommen mehrerer Arten war mithin ſchon 
in jener Zeit bekannt. Bei uns in Deutſchland leben deren zwei, die eine hier, die andere 
dort vorherrſchend. Die kleinere und allgemeiner verbreitete iſt das kleine Johannis— 
würmchen, der gemeine Leuchtkäfer (Lampyris splendidula). Man erkennt das 
graubraune Männchen leicht an den beiden glasartigen Fenſterflecken des Halsſchildes, die 
auch zu einem durchſcheinenden Vorderrande verſchmelzen können, das weißgelbe Weibchen 
an den beiden Läppchen hinter dem Halsſchilde, die wenigſtens eine Andeutung von 
Flügeldecken geben; überdies ragen bei beiden Geſchlechtern die dünnen, ſichelförmig ge— 
bogenen Kinnbacken hervor. Die wurmförmige Larve hat ſechs geſpreizte Beine und einen 
ſehr kleinen Kopf, welcher in der Ruhelage nicht ſichtbar iſt. Alle Körperringe haben ſo 

ziemlich gleiche Länge, der letzte kann eine Art von Trichter vorſtrecken, beſtehend aus zwei 
ineinander ſtehenden Kreiſen knorpelartiger Strahlen, welche durch eine gallertartige Haut 
miteinander verbunden ſind. Dieſe beiden Strahlenkreiſe ſind ein- und ausziehbar und 
bilden ein für die Lebensweiſe notwendiges Reinigungswerkzeug. Die Larve ernährt ſich 

nämlich von Schnecken und wird dabei durch den von dieſen reichlich ausgeſchiedenen Schleim 
und durch anhaftende Erdkrümchen vielfach verunreinigt. Indem ſie nun mit dem auf— 
ſaugenden Pinſel am Körper hin und her taſtet, nimmt ſie den Schmutz weg. Dieſe 
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Hunderte von e zittern durch die würzige Luft, und wenn dem bun 

tend, im ſchwächeren, immer ſchwächeren Lichtnebel verſchwimmend und der Dun 
f endlich den Sieg einräumend; denn e . es an einer r Stelle, * 
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Beſchäftigung mag zu dem Mißverſtändnis Anlaß u | 
Larve l Weibchen von ſeinem eignen Unrat e: 

Geſchlechte vortretende Kinnbacken, keine Senfterflede auf dem A Leut pi 
flede an der Bauchſpitze, daher auch geringeres Leuchtvermögen und erreicht eine Län 
von 11 mm. Dem 15— 17,5 mm meſſenden Weibchen fehlen ſelbſt die Flügeldeckenſtumpfe, 
ſo daß es vollkommene Larvenähnlichkeit annimmt; durch das größere, beſſer entwickelte 
Halsſchild, den minder verborgenen Kopf und weſentlich ſtärkeres Leuchtvermögen unter⸗ 
ſcheidet es ſich jedoch von ſeiner Larve. Dieſe Art ſcheint im Weſten Europas (Frankreich) 5 
und im Süden Deutſchlands häufiger vorzukommen als inmitten unſeres Vaterlandes. 
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Großes Johanniswürmchen (L. noctiluca), 4) Männchen, 5) Weibchen, 6) Larve. Nur 1, 2 und ; 5 

Waſſer ernähren zahlreiche Landſchnecken und find daher auch die wahren S 5 

Johanniswürmchen. Hier werden an den warmen Sommerabenden Schauſpiele aufgeführt, a 
welche die Traumgebilde vom Lande der Feen und Elfen weit hinter ſich laſſen, Schau⸗ i 
ſpiele, welche einen ſentimentalen Dichter wie Klopſtock in ſeiner „rügte fing % 
laſſen: 

„Aber Du, Frühlingswürmchen, 

Das grünlichgolden neben mir ſpielt, 
Du lebſt und biſt vielleicht, 
Ach, nicht unſterblich! 

— — — Jch lerne dann, 

Ob eine Seele das goldene Würmchen hatte. 2 

und Blätter der Gräſer, das Moos und die Steinchen des e 5 arf N 
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Großes Johanniswürmchen. Photinus pyralis. 1 

des hochzeitlichen Hymen. Mit Anbruch des Tages iſt der Glanz verſchwunden, und das 
Fünkchen, welches heute leuchtete, iſt morgen für immer verlöſcht, wenn auch ihm Hymen 
die Fackel angezündet hatte; ſolange dies nicht geſchah, irrt es allnächtlich von neuem 
umher. Am Tage hält es ſich verborgen im Graſe, ernährt ſich auch von ſolchem, wenn 
ihm ein längeres Leben beſchieden ſein ſollte. In den an Glühwürmchen armen Jahren wird 
jener wunderbare Fackeltanz durch die geringe Zahl der Teilnehmer weſentlich abgeſchwächt, 
außerdem auch, wenn es ſich um die Hochzeitsfeier des großen Leuchtkäfers handelt, weil 
die Männchen ein ſchwächeres Licht verbreiten als die der gemeinen Art, welche mir, dem 
früheren Augenzeugen, bei meiner Schilderung vorgeſchwebt hat; die Wirkungen des Tanzes 
bleiben aber ſtets dieſelben. Die an die Erde gelegten kugelrunden, gelbgefärbten Eier 
leuchten gleichfalls einige Zeit und entwickeln ſich bald zu den uns bereits bekannt ge— 
wordenen Larven, welche im erwachſenen Zuſtande nach der Überwinterung nur demjenigen 
zu Geſicht kommen, welcher ſie aufzuſuchen weiß; denn obgleich ſie auch ſchwach leuchten, 
verraten ſie ſich wegen der Schwäche des nur dem Boden zugekehrten Lichtes durch das— 
ſelbe ſo leicht nicht. Einige Wochen vor der Schwärmzeit der Männchen wird die Larve 

ſchwerfälliger und träger, nimmt keine Nahrung mehr zu ſich, zuletzt reißt ihr an den 
Seitenkanten der drei vorderſten Leibesringe das auf dem Rücken bepanzerte Kleid, und 

aus ihm windet ſich die Puppe hervor. Selbſtverſtändlich iſt dieſelbe eine andere, je nach— 
dem ein Männchen oder ein Weibchen aus ihr hervorgeht. Die männliche Puppe zeigt die 
zukünftigen Flügel als Läppchen und iſt in jeder Beziehung wie eine Käferpuppe gebildet, 
die weibliche ſtellt eine Mittelſtufe zwiſchen Larve und dem ihr ſehr nahe ſtehenden Weib— 
chen dar, und es würde zu weit führen, wenn die Unterſchiede aller drei Entwidelungs- 
ſtufen hier ſcharf hervorgehoben werden ſollten, daher möge ſie kurz als eine wenig ein— 
gekrümmte, ruhende Larve bezeichnet werden. 

Die Licht verbreitenden Werkzeuge beſtehen aus zahlreichen zartwandigen, vielſeitigen 
Zellen, welche teils durchſichtig ſind, teils eine feinkörnige Maſſe enthalten, und aus einem 
dichten Netze zarter Veräſtelungen der Luftröhren. Daß die Leuchtmaſſe auf Koſten des 
durch die Luftröhren zugeführten Sauerſtoffes verbrenne, dürfte die jetzt allgemein an— 
genommene Anſicht über das Leuchtvermögen ſein. 

Andere Leuchtkäfer, welche über alle Länder der Erde verbreitet ſind, leben am zahl⸗ 
reichſten im ſüdlichen Amerika in den verſchiedenſten Formen, die meiſten jedoch in beiden 
Geſchlechtern geflügelt, und alle ſtimmen unter ſich und mit den einheimiſchen darin überein 
daß ſich der Kopf unter dem erweiterten und vorn gerundeten Halsſchilde meiſt ganz ver— 
ſteckt, die Taſter kräftig, die Fühler der Stirn eingelenkt ſind, daß die Mittelhüften der 
zuſammengedrückten Beine ſich berühren, und daß am Hinterleibe einige Ringe durch lichte 
Flecke den Sitz des Leuchtvermögens anzeigen. Wie es ſcheint, iſt das Betragen der Arten mit 
geflügelten Weibchen im weſentlichen kein anderes als das unſerer heimiſchen. Wenig: 
ſtens berichtet von Oſten-Sacken über die um Waſhington gemeinſte Art, die Light- 
ning bug (Photinus pyralis), ungefähr in folgender Weiſe: Männchen und Weibchen 
ſehen ſich vollkommen ähnlich, nur daß erſteres längere Fühler und ſtärkeres Leuchtvermögen 
beſitzt; es glänzen bei ihm nämlich zwei ganze Hinterleibsglieder, während das Weibchen 
nur einen halbrunden Leuchtfleck auf dem drittletzten und zwei kleine Punkte auf dem 
vorletzten Bauchringe aufzuweiſen hat. Das Leuchten beſteht in einem wahren Blitzen, 
und der Glanz des in der Hand gehaltenen Käfers iſt ein wirklich blendender. Befindet 
man ſich auf einer feuchten Wieſe, ſo hat man ein dem oben geſchilderten gleiches Schau— 

ſpiel. Gleich nach Sonnenuntergang ſteigen Tauſende von Käfern ſenkrecht auf, fliegen 
eine Strecke ſeitwärts, währenddem ſie ſich wenig ſenken, um dann wieder zu ſteigen. Da 
ſie bloß beim Aufſteigen at, fo ſieht man die Menge immer nur fteigen, und zwar 

1 
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find es nur Männchen, die bei ihrem Fluge den Körper ſenkrecht halten, jo daß der Hinter: 
leib wie eine Laterne herabhängt; von Zeit zu Zeit ſchwebt das eine und andere unbeweglich, 
wahrſcheinlich um ſich nach einem Weibchen unten im Graſe umzuſchauen. Dieſe bleiben 
hier ruhig ſitzen und halten ihren Hinterleib nach oben, um ihr Licht leuchten zu laſſen 
und den Männchen ein Zeichen zu geben. Anfangs iſt es noch hell genug, um den Flug 
der einzelnen Käfer verfolgen zu können. Man ſieht dann, wie nach einigen ſchaukelnden 
Wendungen in der Luft bei Eintritt der Dunkelheit das Männchen ſich in einiger Ent- 
fernung von einem Weibchen niederläßt. Unter fortgeſetztem Aufblitzen von beiden Seiten 
kommt man ſich immer näher, bis man ſich ſchließlich trifft. Die ſpäter im Graſe leuch⸗ 
tenden Punkte ſind ſicher nur vereinigte Pärchen, und die einzelnen zu dieſer Zeit noch 
in der Luft zu beobachtenden Männchen eben nur ſolche, welche noch keine Gefährtin ge— 
funden haben. 

Mancher meiner Leſer hat vielleicht ſchon Kenntnis von Zeitungsberichten über „Schnee— 
würmer“ genommen, die mit dem erſten Winterregen auf den Schnee gefallen ſein ſollen. 
Schon 1672 wurde dieſe Erſcheinung am 20. November in Ungarn bemerkt und ſorgfältig 
aufgezeichnet; ein gleiches „Wunder“ ereignete ſich, wie Degeer erzählt, im Januar 1749 
an verſchiedenen ſchwediſchen Orten, und es wird dabei des Umſtandes gedacht, daß man 
ſchon früher ſolche Würmer einzeln mitten auf dem Eiſe und Schnee eines Sees gefunden 
habe, ſo daß alſo der Wind ſie offenbar fortgeführt haben müſſe. Am Ausgang eines 
ſehr ſtrengen Winters (11. Februar 1799) erregte jene Erſcheinung im Rheingau, an der 
Bergſtraße, bei Offenbach, Bingen ꝛc. ſolches Aufſehen, daß die darauf bezüglichen Aus: 
ſagen von dem Kantonsgerichte in Stromberg von Perſonen zu Protokoll gegeben wurden, 
welche an jenem Tage das Herabregnen der Inſekten im Freien geſehen haben wollten. 
Daß der Aberglaube, der immer aus ungewohnten Naturerſcheinungen eine Ankündigung 
göttlicher Strafgerichte herauszuleſen gewohnt iſt, auch damals die untrüglichſten Bor: 
bedeutungen von Peſtilenz, Hungersnot und allen Schreckniſſen eines neuen Krieges in 
jenen zum Teil übertriebenen Gerüchten erkannte, läßt ſich wohl erwarten. Im Februar 1811 
wurden dieſelben „Würmer“ in Sachſen und am 30. Januar 1856 in der Schweiz beobachtet. 

Hier, beſonders in Mollis (Glarus), trieben fie ſich in einer Größe von 13— 33 mm auf 
einer Schneedecke eines 25— 30,000 Quadratruten haltenden Flächenraumes in ſolcher Menge 
umher, daß ungefähr 5—6 Stück auf die Quadratklafter kamen, ja in der Nähe des Waldes 
12— 15. Einzelne fanden ſich ſogar auf den Dächern des Dorfes. In allen angeführten 
Fällen gab es eine vernünftige Erklärung der an ſich wunderbaren Erſcheinung, wenn 
man ſie nur ſuchte. Die Berichte über die beobachteten Nebenumſtände ſtimmen alle darin 
überein, daß jene „Würmer“, die wir gleich näher kennen lernen werden, und von denen 
zunächſt bemerkt ſein mag, daß ſie unter Steinen, Laub oder an Baumwurzeln überwintern, 
durch die verſchiedenſten Veranlaſſungen in ihrer Ruhe geſtört, aus ihren Schlupfwinkeln 

vertrieben worden waren. Hier geſchah es durch große Näſſe infolge anhaltender Regen⸗ 
güſſe oder durch einige verhältnismäßig warme Tage, dort hatten Holzhauer durch Abholzen 
eines Rottannen- und Buchenbeſtandes den nicht gefrorenen Boden aufgewühlt und ge— 
lockert. Allemal ward ein ſehr heftiger, zum Teil orkanartiger Sturm beobachtet, der 
dieſe Tierchen mit noch manchen anderen ebenſo lebenden und in jenen Berichten teil: 
weiſe auch namhaft gemachten fortführte, und zwar nach Schneefeldern hin, wo man ſie 
leicht bemerkte. Ganz dieſelben Umſtände mögen öfter zuſammenkommen, aber die weiße 
Schneedecke fehlt, und man beobachtet keinen „Regen von Inſekten“, und doch iſt es 
leicht möglich, daß auf derſelben Fläche dieſelben Maſſen von ihnen liegen. Ein anderes 
Mal treffen wieder alle jene Nebenumſtände zuſammen, auch die Schneedecke fehlt nicht, 
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aber die Inſekten bleiben aus, weil ſie in dem Jahre gerade in ſo geringer Zahl vor— 
handen geweſen ſind, daß das eine und andere, welches der Sturm vor ſich herjagte, 
unbemerkt bleibt. Das Wunder iſt alſo gelöſt und der natürliche Zuſammenhang auf— 
geklärt. 

Es fragt ſich nun, von welchen „Würmern“ ſolche natürliche Dinge erzählt werden. 
Wir brauchen ſie uns nicht aus Ungarn, Schweden oder der Schweiz zu verſchreiben, auch 
bedarf es keines vermeintlichen Inſektenregens, um ſie näher kennen zu lernen. Wenden 
wir nur an einem Raine, Holzrande, Gartenzaune oder ähnlichem Orte einen etwas größeren 
Stein um, ſo finden wir im Winter unter anderen in einer runden Grube, mit etwas 
Erde bedeckt, in halbmondförmiger Lage ein ſamtſchwarzes Tierchen der Erſtarrung an— 
heimgefallen, oder, wenn wir die mildere Witterung nach demſelben abwarteten, dieſes 
außerhalb des Lagers damit beſchäftigt, unter dem Steine ſich dieſen und jenen kleineren 
Schlafgenoſſen zur Beute auszuleſen; auch begegnet es uns wohl auf dem Wege, um ein 
eben totgetretenes Käferchen auszuſaugen. Wo wir es auch antreffen mögen, immer er— 
kennen wir es gleich vor den anderen durch den dunkeln, ſamtartigen Filz, mit welchem 

es auf der Oberſeite dicht und jo überzogen iſt, daß nur die vordere Hälfte des Kopfes 
frei bleibt. Derſelbe iſt platt, hornig, hat zwei Augen, ein Paar kurze, dreigliederige 
Fühler, kein Kopfſchild und keine Oberlippe, kurze, kräftige Kinnbacken mit ſtarkem Zahne 
in der Mitte, dreigliederige Taſter der in einen halbkreisförmigen Ausſchnitt eingefügten 
Kinnladen und zweigliederige der ziemlich großen Unterlippe. Die kurzen Beine an den 
drei erſten Leibesringen beweiſen uns in Verbindung mit den bereits angegebenen Merk— 
malen, daß wir es mit keinem Wurme, ſondern mit einer Käferlarve zu thun haben, 
welche in ihrer ſonſtigen Körpertracht an die S. 116 abgebildete der Glühwürmchen er— 
innert. Ende März, Anfang April mochte es ſein, als bei dem beſonders häufigen Auf— 
treten der Larven in jenem Jahre öfter wahrgenommen werden konnte, wie eine oder die 
andere einen Regenwurm oder eine Schnakenlarve erfaßt und ſich ſo feſt in ihren Raub 
eingebiſſen hatte, daß ſie ſich mit demſelben in die Höhe heben ließ. Sie ſaugen ihn zu— 
nächſt aus und verzehren ihn auch wohl ſchließlich ganz. Wenn ich in früheren Zeiten, 
in welchen mir dieſe Larven noch unbekannt waren, beim Raupenſuchen im Frühlinge 
einige der weiteren Beobachtung wegen mit den Raupen zuſammen eingeſchachtelt hatte, 
ſo konnte ich mit Sicherheit darauf rechnen, kaum eine Raupe heil nach Hauſe zu bringen; 
die meiſten waren von den Käferlarven angebiſſen, wenn nicht ſchon getötet, ſo daß ſie 
ſich als nützliche, im Dienſte des Garten- und Landbauers ſtehende Tiere erweiſen. Im 

April oder Mai werden ſie ungeſchickt im Kriechen, wälzen ſich hin und her, verkürzen 
ſich allmählich und liegen 5—6 Tage an ſolchen Stellen, wo ſie ihren Winterſchlaf gehalten 
hatten, dann ſtreifen ſie die Haut ab und werden zu einer blaßroten, etwas nach vorn 

gekrümmten, ſchwarzäugigen Puppe. 
Wenn der Frühling ſeinen ganzen Reichtum entfaltet, der Schwarzdorn den Schnee 

ſeiner zarten Blütchen ſchon in alle Winde ausgeſtreut und ſeinem Bruder, dem Weißdorn, 
den Preis der Schönheit abgetreten hat, wenn die Schwalben ihre alten Neſter ſchon wieder 
aufgefunden und für die junge Brut wohnlich eingerichtet haben, wenn Tauſende von 
Kerfen ihre winterlichen Schlupfwinkel längſt verlaſſen haben oder andere der zerbrechliche 
Puppenhülle entſchlüpft ſind: dann ſtellt ſich mit ihnen auch ein ſchlanker, ſchwarzer, nicht 
eben ſchöner Käfer ein und belagert die Blumen, die ihm in reicher Auswahl erſchloſſen ſind, 
beſonders die Blüten der zahlreichen Sträucher, fliegt, von der Sonne durchwärmt, von 
einer zur anderen, oder hängt hier und da, wie der Maikäfer, bei feuchter und rauher Witte— 
rung an den Zweigen, verbiſſen ob der ihm unbehaglichen Lage. Der gemeine Weichkäfer, 
Warzenkäfer (Telephorus fuscus, Abbildung S. 120), denn um dieſen handelt 
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es ſich hier, iſt fein grau behaart, rotgelb ſind an ihm die Wurzel der elfgliederigen, an 
der Stirn eingelenkten fadenförmigen Fühler, der Vorderteil des nach unten gerichteten, 
zum Teil unter dem gerundeten Halsſchilde verſteckten Kopfes, dieſer letztere mit Ausnahme 
eines ſchwarzen Vorderfleckes, und endlich der Umkreis des ſiebengliederigen Bauches. Die 

verhältnismäßig ſchlanken Beine haben ſämtlich fünf Fußglieder, deren vorletztes ſich in zwei 
Lappen ſpaltet. Die äußere Klaue der Hinterfüße hat an der Wurzel ein kleines Zähnchen, 
während es allen anderen fehlt. Auf der Geſamtheit dieſer Merkmale beruht der Unterſchied 
dieſer von mehreren hundert anderen, ihr teilweiſe ſehr ähnlichen Arten, die als Gattungs⸗ 
genoſſen (früher auch Cantharis genannt) in allen Weltteilen leben, den kälteren Erdſtrichen 
und beſonders dem Gebirge eigen ſind und entſchieden ihre Larven zu den oben beſprochenen 
„Inſektenregen“ hergegeben haben und ferner hergeben werden. Um ihre Nahrung dort 

zu finden, ſuchen die Käfer mit Vor⸗ 
liebe blühende Pflanzen auf, entneh⸗ 
men dieſelbe aber meiſt nicht den Blü— 
ten ſelbſt, ſondern ergreifen andere 
des Honigs wegen gleichfalls ſich dort 
einfindende Kerfe; auch ſitzen ſie an 

läuſe anhaften, wie in unſerer Abbil⸗ 
dung. Indes begehren fie nicht au3- 
ſchließlich Fleiſchkoſt, ſondern genießen 
auch Pflanzenſäfte, und die genannte, 
wie eine ſehr naheſtehende zweite Art 
(Telephorus obscurus), hat wie- 
derholt an jungen Eichentrieben ge⸗ 
freſſen und deren Spitzen zum Ab⸗ 

ſterben gebracht. Daß eine lehmgelbe Art, deren mehrere bei uns vorkommen, durch Be- 
nagen der noch weichen Getreidekörner das „Mutterkorn“ erzeuge, gehört in das Reich 
der Fabeln, obſchon es allen Ernſtes behauptet worden iſt. 

Den freien Kopf mit nicht abgeſetztem Schilde und undeutlicher Oberlippe, die nicht 
zuſammengedrückten Beine, deren Schenkelring an der Innenſeite der Schenkel liegt und 
deren viertes Fußglied ſich in zwei Lappen teilt, ſowie den ſiebenringeligen Hinterleib hat 
die eben beſprochene mit noch anderen, vorzugsweiſe in Amerika heimatenden Gattungen 
gemein, weshalb man dieſe alle zu der Gruppe der Telephoriden vereinigt hat. 

Von einer Anzahl kleinerer, ausſchließlich auf Blumen und blühenden Gräſern an⸗ 
zutreffenden Weichkäfern, die wegen anderer Fühleranheftung ſowie wegen des deutlich 
geſchiedenen Kopfſchildes zu der Gruppe der Melyriden zuſammengefaßt worden ſind, 
dürfte der große Blaſenkäfer (Malachius aeneus) am meiſten intereſſieren. Er 
mißt zwar nur 6,5 mm, iſt aber der größte heimiſche ſeiner mit zahlreichen Arten auf 
Europa und die angrenzenden Teile Aſiens und Afrikas beſchränkten Gattung. Der dem 
Warzenkäfer gleich geformte Körper iſt glänzend grün von Farbe, am Vorderkopfe goldgelb, 
an den Vorderecken des Halsſchildes und an den Flügeldecken, mit Ausnahme eines breiten, 
grünen Nahtfleckes, ſcharlachrot. Beim Männchen läuft das zweite und dritte Glied der 
fadenförmigen Fühler nach unten in einen krummen Haken aus; dieſe ſitzen zwiſchen den 
Augen tief unten an der Stirn, von welcher das viereckige Kopfſchild deutlich geſchieden 
iſt. Der genannte Blaſenkäfer beſitzt wie alle anderen Arten die Fähigkeit, aus den Körper⸗ 
ſeiten rote Wülſte auszuſtülpen, wenn er angefaßt oder ſonſtwie gereizt wird. Der überall 
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im Frühjahr gemeine Käfer gewinnt durch die Verfolgungen der Larven des Rapsglanz— 
käfers für den Landwirt einen gewiſſen Wert. 

Die Larven der ganzen Gattung haben mehr als ein Punktauge auf jeder Seite, 
ſechs Füße und endigen in zwei fleiſchige Spitzchen. Sie nähren ſich ausſchließlich vom 
Raube, halten ſich hinter Baumrinde, in alten Strohdächern und anderwärts, mehr im 

Verborgenen, als frei auf der Oberfläche der Pflanzen auf. 

Der ameiſenartige Buntkäfer (Clerus formicarius) vergegenwärtigt die 
Körpertracht der aus reichlich 600 meiſt ausländiſchen Gliedern beſtehenden Familie der 
Cleriden (Cleridae); ſie finden ſich faſt alle an altem Holzwerke und leben gleich ihren 
Larven vom Raube. Der genannte Buntkäfer zeigt ſich häufig in Nadelwäldern, beſonders 
an abgeſchlagenen oder reichlich zerbohrten noch 
ſtehenden Stämmen. Hier läuft er emſig, wie 

eine Ameiſe, auf und ab und ſtellt vorzugsweiſe 
den Borkenkäfern nach. Hat er einen erwiſcht, 
ſo hält er ihn mit den vorderen Füßen feſt 
und verſpeiſt ihn. Halsſchild und Wurzel der 
Flügeldecken bis zur vorderen der beiden weißen 
Querbinden ſowie die Unterſeite ſind bei dem 
ſonſt ſchwarzen Käfer rot gefärbt. Die nahe 
an 100, ſämtlich bunten und auf der ganzen 
Erde verbreiteten Arten haben als gemeinſame 2 

Merkmale eine zweilappige Zunge, ein großes, Ameiſenartiger Buntkäfer (Clerus formicarius), 
quer beilförmiges Endglied der Lippentaſter, Larve mit Puppe. Alles vergrößert. 

ausgerandete Oberlippe und Augen und ſchwach 
keulenförmige Fühler; das ſehr kurze erſte Fußglied wird vom zweiten derartig bedeckt, 
daß nur ihrer vier vorhanden zu ſein ſcheinen. 

An der roſenroten Larve ſind das Halsſchild auf dem Rücken vollſtändig, die beiden 

folgenden Ringe nur fleckenartig mit Chitin bekleidet. Der Kopf trägt jederſeits in zwei 
Reihen fünf Augen, unter einem Vorſprunge über der Kinnbackenwurzel zweigliederige 
Fühler, ein ſchmales, pergamentartiges Kopfſchild, eine vorgeſtreckte, vorn gebuchtete Ober— 
lippe, kurze, dreigliederige Kiefertaſter und zweigliederige Lippentaſter. Dieſe Larve erwirbt 
ſich noch mehr Verdienſte um den Forſt als der Käfer, indem ſie hinter der Baumrinde 

den Larven des verſchiedenen Ungeziefers eifrig nachſtellt. 
Kräftiger, ſonſt aber von demſelben allgemeinen Baue, geſtalten ſich die Immen— 

käfer (Trichodes), meiſt ſtark behaarte, dunkelblaue oder grünſchimmernde Kerfe mit 
roten, blaugebänderten oder umgekehrt mit blauen, rotgebänderten Flügeldecken. Ihr 
Unterkiefer iſt aus zwei gefranſten Lappen und fadenförmigen langen Taſtern zuſammen— 
geſetzt, das Endglied der noch längeren Lippentaſter dreieckig, ebenſo die plattgedrückte, 
aus den drei letzten Gliedern gebildete Fühlerkeule und der Ausſchnitt der Augen. Das 
cylindriſche Halsſchild verengert ſich nach hinten, die Flügeldecken haben genau die Geſtalt 
wie bei den Buntkäfern. Auch hier verkürzt ſich an den kräftigen Beinen das erſte Fuß— 
glied, wogegen das zweite der Hinterbeine eine lange Walze darſtellt. Das Viertelhundert 
bekannter Arten heimatet faſt ausſchließlich in der nördlichen Halbkugel; ſie ſtellen ſich 
auf Blumen ein, beſonders auf den Dolden und Spirſtauden, um Jagd auf andere Inſekten 
zu machen. 
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Der gemeine Immenkäfer (Trichodes apiarius), von durchſchnittlich 12 mm 
Länge, iſt glänzend ſchwarzblau, dicht punktiert und rauhhaarig; die grob punktierten 
Flügeldecken erweitern ſich ſchwach nach hinten und ſind mit Ausſchluß der Spitze und 

zweier Querbinden, deren vordere ſich in Flecke auflöſen, in 
ſeltenen Fällen ganz fehlen kann, hochrot gefärbt. Man findet 
ihn vom Mai bis Juli an den angegebenen Stellen in Deutſch⸗ 
land nirgends ſelten. 

Die Larve gleicht der des Buntkäfers ungemein, iſt nur 
etwas gedrungener, nach hinten wenig dicker und hält ſich vom 
Juli bis zum April des nächſten Jahres in den Gängen der 
Holzweſpenlarven (Sirex) auf, denen fie nachgeht, in den Neſtern 
verſchiedener wilder Bienen (Osmia, Megachile), aber auch in 

denen der Honigbiene, wo ſie Larven, Puppen und herabgeworfene, halbtote Bienen ver— 
zehrt. Sie findet ſich hier vorzugsweiſe auf dem Boden unreinlich gehaltener, ſchwacher 
Stöcke und verbirgt ſich in Spalten. Hat ſie ſich aber erſt in eine Bruttafel eingeniſtet, 
ſo arbeitet ſie im Inneren Gänge und verzehrt natürlich geſunde Brut; nur dann, wenn 
es ſolche nicht mehr gibt, kriecht ſie heraus und überwintert in Fugen und Ritzen. Im 
April fängt ſie wieder an zu freſſen, ſetzt dies bis tief in den Mai fort, dann aber geht 

fie in die Erde, fertigt eine Höhlung und wird in 3—4 Tagen zu einer derjenigen der 
vorigen Art ſehr ähnlichen Puppe. Nach 4— 5 Wochen kommt der Käfer aus derſelben 
hervor. Manche Larven ſcheinen ſich ſchon im erſten Jahre zu verpuppen und in dieſem 
Zuſtande zu überwintern; ſolche liefern bereits im nächſten Mai den Immenkäfer. 

Gemeiner Immenkäfer Trichodes 

apiarius). Vergrößert. 

Der Dieb oder Kräuterdieb (Ptinus fur, S. 76) geſellt ſich zu den unangenehmen 
Hausgenoſſen, deren ſchon einige, wie der Pelzkäfer, der Speckkäfer und ſolches Gelichter, 
zur Sprache kamen, bei denen er ſich auch abgebildet findet, lebt ebenſo wie ſie verborgen 
in Winkeln, und kriecht meiſt nur bei Nacht lebhaft nach Beute an den Wänden in die 
Höhe. Seine graulichweiße, nur 4,5 mm meſſende Larve hat einen augenlojen, braunen 
Kopf mit ſehr kurzen Fühlern, kräftige Freßzangen, ſechs Beine und einen behaarten Körper, 
den ſie einkrümmt, als Anzeichen, daß freies Umherkriechen zu ihren Liebhabereien nicht 
gehört. Herbarien und Inſektenſammlungen ſind ihre liebſten Aufenthaltsorte, und beſonders 
in erſteren richtet ſie in kurzer Zeit den größten Schaden an; denn ſie niſtet in den großen 
Blütenköpfen der Kompoſiten, durchlöchert beim Suchen nach einem ihr zuſagenden Weide— 
platze dicke Papierlagen in den Pflanzenmappen und gleichzeitig alle Stengel, Blätter, 
Blüten, welche ihre Straßen verſperren. In Niederlagen, Vorratskammern, Schwalben⸗ 
und Weſpenneſtern, kurz, überall da, wo genießbare Gegenſtände irgend welcher Art vor— 
handen ſind, findet unſere Larve, welche faſt 2 Jahre leben ſoll, auskömmliche Nahrung. Im 
Auguſt umſpinnt ſie ihr letztes Lager mit den Abnagſeln ihrer Umgebung, wird zur Puppe 

und ſchon in 14 Tagen zu einem kaum 3,5 mm langen, unſcheinbaren Käfer, deſſen Aus⸗ 

ſehen ſich je nach den Geſchlechtern ändert. Das Weibchen hat eiförmige, vorn und 
hinten durch Behaarung weißfleckige Flügeldecken, das Männchen faſt walzige und un⸗ 
gefleckte, tiefe Punktſtreifen auf dieſen; ein faſt kugeliges, hinten jedoch eingeſchnürtes Hals⸗ 
ſchild mit vier, von Haarbüſcheln gebildeten Höckern auf ſeiner Scheibe, keulenförmige, 
faſt geſtielte Schenkel und roſtbraune Körperfarbe haben beide Geſchlechter miteinander 
gemein und unterſcheiden ſie von anderen Arten. Die Gattung Ptinus (Bohrkäfer) wird 

erkannt an dem eingezogenen Kopfe, den genäherten, fadenförmigen Fühlern, den runden, 
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vortretenden Augen, dem lang ſpindelförmigen Endgliede der Taſter, am hinten verengerten 
Halsſchilde, an den walzigen, wenig heraustretenden vorderen und den nach innen nicht 
merklich erweiterten hinterſten Hüften. 

Hin und wieder zeigen ſich in den menſchlichen Behauſungen noch andere Arten der— 
ſelben oder einer ungemein naheſtehenden Gattung, ſo hat namentlich ſeit geraumer Zeit 
der durch den Handel in Deutſchland eingeführte meſſinggelbe Bohrkäfer (Ptinus 
hololeucus) einiges Aufſehen erregt. Der gedrungene, im Halsſchilde kugelrunde, in 
den Flügeldecken breit eiförmige, artige Käfer fällt durch das meſſinggelbe, dicht anliegende 
und ſeidenartige Haarkleid, ſofern es nicht, fleckenweiſe abgerieben, die ſchwarze Grund— 
farbe durchblicken läßt, ſofort in die Augen. Wegen des gedrungenen Baues und weil 
die Oberlippe ausgerandet, der Zahn in der Kinnmitte ſtumpf iſt, während jene ganz— 
randig, dieſer ſpitz bei Ptinus iſt, hat man unſeren Käfer einer beſonderen Gattung Niptus 

zugewieſen. Vor einer Reihe von Jahren gelangte er aus England in die Sammlungen 
der Deutſchen. Neuerdings hat er ſich nun lebend in Hamburg, Zwickau, Roßwein in 
einzelnen Häuſern gefunden, iſt mir Ende April 1873 lebend zugeſchickt worden, mit dem 

Bemerken, daß er trotz ſeiner ſtellenweiſe in Quedlinburger Niederlagsräumen beobachteten 

ungeheuern Vermehrung jetzt wieder ſeltener zu werden beginne, und begegnete mir 
ſchließlich in den eignen Wohnräumen, in die er durch Verpackung von Glaswaren einge— 
ſchleppt ſein dürfte. Der Käfer ſtammt ohne Zweifel aus dem fernen Oſten; denn Falderman 
hat ihn zuerſt in ſeiner transkaukaſiſchen Fauna benannt und beſchrieben. Im Freien hat 
er ſich in Deutſchland bisher ſicher noch nicht fortgepflanzt. 

Die Klopf- oder Werkholzkäfer (Anobium) bohren als Larven in abgeſtorbenem 
Holze, vorzugsweiſe in dem der Nadelbäume oder Pappeln, Linden, Birken, Ellern und 
anderen durch Weichheit ausgezeichneten Laubhölzern, und können daher an Orten, wo ſie 
ungeſtört ſind, wie in Kirchen, unbewohnten Schlöſſern, an Bildſäulen, wertvollen Schnitze— 
reien, an alten Erbſtücken von Möbeln in unſeren Wohnzimmern ſehr beträchtlichen Schaden 
anrichten. Gekrümmt an dem faltigen Körper wie die vorige und mit ſechs kleinen Beinchen 
verſehen, arbeiten ſie Gänge im Holze, zunächſt unter Schonung der Oberfläche, und laſſen 
des Abends, wenn alles ruhig iſt, ihr Schrapen hören, indem ſie in einem alten Schranke, 
einem Tiſch- oder Stuhlbeine ihrem Zerſtörungswerke nachgehen und nach und nach deren 
Inneres in unzuſammenhängende Brocken und Staub umwandeln. Im Mai oder ſpäter, 

je nach der Art, pflegen ſie erwachſen zu ſein. Dann nagen ſie ſich ein etwas geräumigeres 
Lager und werden zu Puppen, dieſe in einigen Wochen zu Käfern, welche nun das Werk 

der Larve fortſetzen und durch ein kreisrundes Flugloch das Freie ſuchen. Mehrere ſolcher 
Löcher, welche den ſpäteren Larven auch dienen, um das Bohrmehl auszuſtoßen, verraten 
mit der Zeit die Anweſenheit des „Wurmes“ in irgend einem Holzgeräte, in Balken oder 
in den Fenſterbekleidungen des alten Gebäudes. Iſt es aber erſt dahin gekommen, ſo läßt 
ſich zur Erhaltung der angegriffenen Gegenſtände wenig oder nichts mehr thun. Im Juni 
fällt für gewöhnlich die Flugzeit der Käfer, und jetzt findet man ſie da, wo ſie einmal 
hauſen, in Paarung, das kleinere Männchen auf dem größeren Weibchen ſitzend. Der 
kapuzenförmige, buckelige Vorderrücken, der ſeitlich ſcharf gekantet und daher mit den Weichen 
nicht verſchmolzen iſt, ein kleiner, nach unten gerichteter, zum größten Teil darin ver— 
ſteckter Kopf, eine ſchmale, loſe Fühlerkeule, welche ſo lang oder länger iſt als die ihr 
vorangehenden fädlichen Geißelglieder, obſchon ſie nur davon drei umfaßt, und ein walziger 
Körper laſſen ſie auch vom unbewaffneten Auge erkennen. Die Beine haben alle fünf 
ungeteilte Fußglieder und können wie die Fühler an den Körper angedrückt werden; denn 
auch dieſe Käfer ſtellen ſich tot und laſſen in ſolcher Lage alles über ſich ergehen, weshalb 
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man der einen Art den Namen „Trotzkopf“ beigelegt hat. Man kennt etwa 60 Arten, 
deren Hälfte in Europa heimatet. 

Der bunte Klopfkäfer (Anobium tessellatum) iſt der größte von allen und 
hier im Bilde vorgeführt. Durch die unterwärts nicht ausgehöhlten Seiten des Hals⸗ 
ſchildes und eine feine, über den ganzen Körper mit Einſchluß der Flügeldecken ausgebrei⸗ 
tete Punktierung unterſcheidet er ſich von allen anderen; außerdem zeichnen ihn dreieckige 

Fußglieder und die Oberſeite des braunen Körpers eine Sprenkelung von graugelben 
Haaren aus. — Der Trotzkopf, die Totenuhr (Anobium pertina), iſt ſchwarz 
oder pechbraun, merklich kleiner, hat den Seitenrand und die Ecken des Halsſchildes ab⸗ 
gerundet, eine rautenförmige Vertiefung an der Wurzel des letzteren, beiderſeits davon 

ein gelbes Haarfleckchen und, wie die folgenden, tiefe Punktſtreifen auf 
den Flügeldecken. — Der geſtreifte Werkholzkäfer (Anobium 
striatum) iſt faſt um die Hälfte kleiner als der vorige, heller oder 
dunkler pechbraun, fein und kurz behaart, an den Flügeldecken hinten 
gerundet, nicht abgeſtutzt. Der Rand des Halsſchildes biegt ſich in der 
Gegend der Schultern winkelig auf, hat aber keine Einkerbung. — Der 
Brotkäfer (Anobium paniceum), um noch eine vierte, oft in un⸗ 

1 geheurer Menge vorkommende Art von den Körperverhältniſſen der 
Bunter Klopfkäfer vorigen zu nennen, hat ein durchaus gleichmäßig flach gewölbtes, vorn 
ee etwas verengertes Halsſchild und eine feine, ziemlich dichte Behaarung auf 

n dem ganzen rötlichbraunen und walzenförmigen Körper. Dieſe Art lebt 
nicht bloß, wie ihr Name andeutet, in altem, knochenhart gewordenem Brote, ſondern über- 
haupt in mehl- und zuckerhaltigen Pflanzenſtoffen, in Sämereien, in Gemeinſchaft mit dem 
Diebe in Herbarien, durchlöchert das Papier, welches ſchlecht ſchließenden Fenſtern nach⸗ 
helfen ſoll und durch Stärkekleiſter aufgeklebt worden iſt, bewohnt den Schiffszwieback und 
richtet fo in der verſchiedenſten Weile Schaden an. An ſolche Gegenſtände legt das Weib- 
chen ſeine zahlreichen Eier ab, die ihnen folgenden Larven bohren ſich ein und verwandeln 
mit Beihilfe der Käfer den betreffenden Körper in Brocken und Staub, wenn ſie in ihrer 
Thätigkeit nicht geſtört werden. 

Alle dieſe Käfer verurſachen zuzeiten ein klopfendes, durch ſeine Regelmäßigkeit an 
das Ticken einer Taſchenuhr erinnerndes Geräuſch. Hörte man es abends und nachts in 
einem ſtillen Krankenzimmer — einem Orte, der ſich vor allen anderen zu dergleichen 
Wahrnehmungen eignet —, jo mußte es dem alten Aberglauben zufolge die letzten Lebens⸗ 
ſtunden des ſchwer Daniederliegenden verkündigen, daher „Totenuhr“. Als man nach 
einer natürlichen und vernünftigen Erklärung dieſer Erſcheinung ſuchte, glaubte man ſie in 
dem rhythmiſchen Nagen jener Larven und der Käfer gefunden zu haben. Dieſes iſt aller⸗ 
dings ein ſehr gleichmäßiges, ahmt aber nichts weniger als den Ton einer Uhr nach. Viel⸗ 
mehr bringen die Käfer dieſes Geräuſch ſelbſt und zwar in folgender Weiſe hervor. Vorder⸗ 

beine nebſt Fühler angezogen, den Körper hauptſächlich auf die Mittelbeine geſtützt, ſchnellt der 
Käfer jenen vor und ſchlägt mit Stirn und Vorderrand des Halsſchildes gegen das Holz. Becker 
in Hilchenbach teilt hierüber ſeine Beobachtungen mit, wie folgt: „Unter vielen Fällen, in 
denen ich das Klopfen belauſchte, iſt mir nur ein einziger bekannt, wo dieſes der Käfer 
außerhalb ſeines Ganges im Holze verrichtete. Es war am 1. Mai 1863, als ich in 
einem Zimmer meiner Wohnung, wo aufgehobene alte Dielen aufgeſtellt waren, dieſes 
gegen Abend hörte. Das vorſichtige Umdrehen der Dielenſtücke führte mir zwei noch nicht 
lange ausgeſchlüpfte Käfer von Anobium tessellatum zu, ich brachte ſie unter eine Glas⸗ 
glocke auf einem Tiſche und fand ſie zu meiner Überraſchung nach einer Stunde in der 
engſten Verbindung. Als dieſe einige Zeit gewährt und beide etwa 3 Zoll voneinander 

Bl IR 
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gelaufen waren, begann das Weibchen ſein Locken durch Klopfen; das Männchen ſtreckte 
die Fühler wie zum Lauſchen geradeaus und antwortete nach dem zweiten Rufe dem 
Weibchen mit demſelben Zeichen; jo wurde unter Näher- und Näherrücken dieſes Liebes- 
duett mit Erfolg fortgeſetzt. Das abwechſelnde Klopfen und Begatten dauerte in größeren 
und kleineren Zwiſchenräumen bis zum anderen Nachmittag fort. Nach dieſer Zeit ſaßen 
beide Käfer ruhig und voneinander entfernt. Am anderen Morgen verriet das Männchen 
an allen ſeinen Bewegungen eine bedeutende Schwäche, konnte nicht mehr ordentlich gehen 
und verendete den folgenden Tag.“ Im nächſten Jahre fand der Berichterſtatter ſeine Wahr— 
nehmungen von neuem beſtätigt und erzählt dann weiter von einem Pärchen, welches er 
am 1. April des abermals nächſten Jahres aus altem Holze erzogen und jedes einzeln in 
gut verſchloſſene, leere Zündholzbüchschen gebracht hatte: „Am 8. April“, heißt es, „hörte 
ich den einen in der Abenddämmerung klopfen, worauf der andere bald antwortete. Das 
Männchen war zu meinem großen Leidweſen in der Nacht geſtorben, das Weibchen machte 
mir aber um ſo größere Freude; denn als ich mit einer Stricknadel durch Stoßen auf den 

Tiſch, auf welchem das Büchschen mit ihm ſtand, deſſen Klopfen nachzuahmen verſuchte, 
antwortete es mir mit demſelben Zeichen und zwar an ſpäteren warmen Tagen zu jeder 

Zeit und mit einer ſolchen Hitze, daß ſich leicht deren Urſache, Liebesſehnſucht, verriet. 
Am 2. Mai antwortete mir der Käfer zum letztenmal; bis zum 15. Mai lebte derſelbe noch, 
ohne in 6 Wochen mir bekannte Nahrung zu ſich genommen zu haben.“ Auch ich hatte 
Gelegenheit, dieſelbe Art, wenn auch unvollkommener als Becker, beim Klopfen zu be— 
lauſchen. Es war am 15. und 16. April 1872 in den Nachmittagsſtunden, als ich in 
meinem, nach einer belebten Straße ſehenden Zimmer, am Arbeitstiſche ſitzend, auf lautes 
Klopfen aufmerkſam wurde. Am erſten Tage war es bald verklungen und ich ging ihm 
daher nicht weiter nach, als es am folgenden aber wieder und anhaltender hörbar wurde, 
ſpürte ich dem Urheber nach und fand endlich oben zwiſchen den Fenſtern hinter etwas 
losgeſprungener Tapete an dieſer einen bunten Klopfkäfer ſitzen, welcher durch Stoßen an 
das ſteife und federnde Papier ein beſonders lautes Geräuſch hervorgebracht hatte. Das 

Klopfen, welches ſich vom Juni bis zum Auguſt an warmen Tagen oder Nächten verneh— 
men läßt, rührt von dem ſich ſpäter entwickelnden Trotzkopfe her. Die „Totenuhr“ der 
Schwachköpfe hat ſich ſomit nach den Beckerſchen Beobachtungen unzweifelhaft in eine 
„Lebensuhr“ umgewandelt. Um neues Leben zu erzeugen, klopfen ſich die Werkholzkäfer 
zuſammen, wie ſich die allerdings mehr poetiſchen Lampyriden zuſammen leuchten! 

Man findet alle dieſe Käfer auch im Freien, wo es ja nirgends an altem Holze fehlt, 
aber auch noch viele andere, ſehr ähnliche, bedeutend kleinere, höchſtens 3,37 mm lange, der 
Gattung Cis angehörige, welche oft zu Hunderten bei einander in holzigen Baumſchwämmen 
wohnen und darin ebenſo bohren wie die beſprochenen im Holze. Lacordaire weiſt ſie 
mit noch mehreren anderen Gattungen einer beſonderen Familie zu, während wir es vor— 
zogen, ſie mit den vorigen zu der Familie der Holzbohrer (Ny IOphagi oder Ptiniores) 
zu vereinigen, indem ſie ein horniges Kinn, eine Zunge von häutiger oder lederartiger 
Beſchaffenheit, zwei blattartige und gewimperte Laden, meiſt elfgliederige, vor den Augen 
eingelenkte Fühler, walzige oder kugelige Hüſten der vier vorderen Beine, meiſt fünf— 
gliederige Füße, einen aus fünf (ſelten ſieben) Bauchringen zuſammengeſetzten Hinterleib 

und einen walzigen Körper miteinander gemein haben. 

Mit der Familie der Schwarzkäfer oder Tenebrioniden (Melasomata, Tene- 
brionidae) beginnt die Reihe der verſchiedenzehigen Käfer (Heteromera). So 
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mannigfaltig auch die Tracht der zahlreichen Sippen ausfällt, in welche man die mehr 
denn 4500 Arten gruppiert hat, legen ſie doch in anderen Beziehungen, als in der ſchwarzen 

Färbung und in der Fußbildung, ſo viele Übereinſtimmung an den Tag, daß ſie ein großes, 
abgeſchloſſenes Ganze bilden. In Anſehung der Mundteile bewehrt ein Mahlzahn die 
kurzen und kräftigen Kinnbacken am Grunde und iſt von den beiden Lappen des Unter: 
kiefers der innere kleinere oft mit Hornhaken verſehen. Die Augen ſind breiter als lang, 
meiſt flach und vorn ausgerandet, die ſeitlich vor den Augen, unter dem vorſpringenden 
Wangenrande eingefügten Fühler meiſt aus elf Gliedern zuſammengeſetzt und ſchnurförmig 
von Anſehen. Die Hüften liegen ſtets voneinander entfernt, die vorderen, kugeligen in 
geſchloſſenen Pfannen, die Klauen der Füße ſind einfach. Am Bauche unterſcheidet man 
ſtets deutlich fünf freie Ringe. Da dieſen Schwarzröcken, der Flügel meiſt bar, die Decken 
ſogar oft an der Naht zuſammengewachſen ſind, ſo fehlt ihnen nicht nur der Trieb, ſondern 
überhaupt das Vermögen, den Flug nach oben zu nehmen, ſie meiden daher das Licht, 
fühlen fi an dem dumpfigen Boden, unter Steinen, hinter faulenden Wurzeln und Rinden— 
ſtücken, in den Schmutzwinkeln der Häuſer am wohlſten und nehmen von ihrer unflätigen 

Umgebung auch einen widerlichen Geruch an, ſind ſomit in jeder Hinſicht höchſt unliebens⸗ 
würdige Finſterlinge. Neben dem großen Heere der düſter gefärbten, trägen und lichtſcheuen 
Arten, welche in Afrika mit Einſchluß der Mittelmeerländer ihren Hauptſitz haben und nur 
in einzelnen Vertretern auch anderweitig vorkommen, finden ſich lichtere, metalliſch glän— 
zende, geflügelte und beweglichere Arten, welche an Baumſtämmen umherkriechen oder ſich 
noch höher erheben und dadurch ihre Verwandtſchaft zu anderen verſchiedenzehigen Fa⸗ 
milien bekunden. 

In den wenig bekannten Larven zeigen die Schwarzkäfer große Übereinſtimmung: 

einen langgeſtreckten, wurmförmigen, etwas niedergedrückten Körper, der in eine Spitze 
oder in zwei Anhängſel ausläuft und durchaus hart bepanzert iſt, ſechs fünfgliederige Beine, 
viergliederige Fühler, eine Lade im Unterkiefer und keine, zwei oder fünf Augen auf 
jeder Seite des Kopfes. 

Unter Verleugnung einer Reihe von gedrungenen und geſtreckten, nur im füdlichen 
Europa gedeihender Formen ſei zunächſt des in ganz Europa lebenden, am liebſten in 
Kellern und ähnlichen dunkeln Winkeln der Häuſer ſich aufhaltenden Finſterlinges gedacht, 
welcher weniger im Munde des Volkes, als in der Schriftſprache unter dem Namen des 
gemeinen Trauerkäfers oder Totenkäfers (Blaps mortisaga) bekannt iſt. Auch 

Moufet erwähnt ihn neben den Schaben und meint, er würde gewiß unbekannt geblieben 
ſein, wenn ihn (Blatta foetida) Plinius nicht als den Spitzſteiß näher bezeichnet hätte, 
da er ohne dieſe Eigenſchaft mit anderen, namentlich pillendrehenden Käfern leicht ver⸗ 
wechſelt werden könne. Obgleich ſein Körper ſo gebildet ſei, daß man ſchwören möchte, 
er habe Flügel, ſo ſei doch nicht einmal das Männchen bei dieſer Gattung geflügelt, wie 
Plinius gefaſelt habe. Dann fährt Moufet fort: „Er lebt in Kellern und iſt Gaſtfreund 
der Miſtgruben, kriecht in der Nacht in trägem Marſche hervor, kehrt aber beim leiſeſten 
Anzeichen von Licht oder der menſchlichen Stimme in die Finſternis zurück; in Wahrheit ein 
ſchamhaftes und im höchſten Grade lichtſcheues Tier, nicht wegen Blödſichtigkeit, ſondern 
im Bewußtſein ſeines ſchlechten Geruches und ſeiner Übelthaten; denn er liebt ſchmutzige 

Gaſtmähler, durchbricht fremde Mauern und beleidigt durch ſeinen häßlichen Geruch nicht 

nur die Naheſtehenden, ſondern die ganze Nachbarſchaft. Er lebt einſam und finden ſich 

kaum zwei bei einander. Ob er aus der Schmutzmaſſe entſtehe oder durch gegenſeitige 
Vereinigung eines Männchens und Weibchens, wiſſen wir nicht.“ Der letzte Zweifel iſt 
längſt gelöſt und die Larve des Käfers von mehreren Landsleuten Moufets ſpäter ab⸗ 

gebildet worden. Sie iſt der des Mehlkäfers ſehr ähnlich und von der Bildung, welche wir 
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an der hier gegebenen erkennen. Im übrigen übertreibt Moufet die unangenehmen Eigen— 
ſchaften und die Lichtſcheu des Tieres, indem dasſelbe nicht unangenehmer riecht als andere 
Familiengenoſſen und hundert andere in ähnlicher Weiſe lebender Käfer. Alle Blapſe haben 
die vorliegende Körperform, zuſammengewachſene Flügeldecken, eine ſichtbare Oberlippe, ein 
beilförmiges Endglied der Kiefertaſter, an den Hüften der Mittel- und Hinterbeine einen 
kleinen Anhang, zwei Enddornen an den Vorderſchienen und kurz bewimperte, kaum zu— 
ſammengedrückte Füße, welche ſtets viel kürzer als ihre Schienen ſind. Bei unſerer Art 
iſt die ausgezogene Flügeldeckenſpitze in beiden Geſchlechtern gleich lang und das Männ— 
chen vor dem Weibchen durch ein Büſchel gelben Filzes mitten am Hinterrande des erſten 

Bauchringes ausgezeichnet. 
Ungeachtet des nicht eben ſchmeichelhaften Laufpaſſes, welcher der ganzen Geſellſchaft der 

Schwarzkäfer oben ausgeſtellt worden, iſt doch eine Art, im Syſtem unſerem Trauerkäfer 
nahe ſtehend, aber kräftiger, 8 1 
in der Körperform ſchlanker , , AN 0 u 17 
und überall gleich breit, durch . . Z 4 | \ 5 I 
den Aberglauben zu unver: Mn nn 
dienten Ehren gelangt. Zwi⸗ 
ſchen dem Gemäuer uralter 
Ruinen im Yucatan findet fich 
der Zopherus Bremei 
in der Sprache der Käfer: 
kundigen, welcher, an ein 
Kettchen gelegt, als Abwehr 
gegen böſe Geiſter, vor der 
Bruſt von dortigen Frauens— 
leuten getragen wird und ſo — 

ohne Nahrung zwei Jahre Gemeiner Trauerkäfer (Blaps mortisaga) nebſt Larve. Natürliche Größe. 

lang ſein Daſein friſten ſoll. 
Ich habe Gelegenheit gehabt, einen derartigen Talisman lebend hier in Halle zu ſehen. 
Sein Halsſchild, die linke und rechte Flügeldecke waren mit verſchiedenfarbigem, ſamt— 
ähnlichem Stoffe (dunkel, rot, lichtgrünlich in der angegebenen Gliederfolge) ſo ſorgfältig 

überklebt, als hätte es die Natur gethan, um den Leib war ein zarter Reif aus Gold— 
blech gelegt und hieran ein feines Kettchen aus Gold befeſtigt. Ein zweites lebendes Stück 
war nicht verunſtaltet, glänzend ſchwarz, auf der Oberſeite mit dichten, ſchmutzig weißen 
Schuppen überzogen, welche inmitten des Halsſchildes und auf den Flügeldecken einige 
Warzen in der Grundfarbe durchblicken laſſen. 

Von den Feiſtkäfern (Pimelia) kommen 40 im ſüdlichen Europa, mehr noch 
im nördlichen Afrika ſamt Vorderaſien vor. Sie führen, wie die hier wiedergegebenen 
Körperverhältniſſe lehren, den Namen mit Recht; denn alle Teile an ihnen ſind ge— 
drungen und maſſig, das Endglied der Taſter ſtark geſtutzt, die gebuchtete Oberlippe vor— 
ſpringend, das dritte Glied der ſonſt kurzen Fühler auffallend lang, die Vorderſchiene drei— 
eckig erweitert, die übrigen zuſammengedrückt und vierkantig. Die Pimelia distincta 
aus Spanien zeichnet ſich aus durch ein glänzend glattes, an den Seiten erhaben punk— 

tiertes Halsſchild und matte, runzelig punktierte Flügeldecken, deren jede in gleichen Ab— 
ſtänden von vier glänzenden Längsrippen außer den ebenſo gebildeten Nahtleiſten durch— 
zogen wird. Nur an der Oberflächenbeſchaffenheit und an den geringen Abweichungen 
in den Körperumriſſen ſind die ähnlichen Arten oft nicht leicht voneinander zu unter— 
ſcheiden. 
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Die Feiſtkäfer kommen vorherrſchend an den Meeresküſten vor, wo ſie ſich unter 
Steinen, in leeren Schneckenhäuſern, zwiſchen dem ausgeworfenen und aufgehäuften See⸗ 
tang verſteckt halten und an verweſenden Stoffen aller Art nie Mangel leiden. Weil 

niemand eine beſondere Neigung für ſie empfindet, ſo iſt unſeres Wiſſens nach ihre Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte bisher ebenſo unbeachtet geblieben, wie die vieler anderer ihrer Ge— 
ſinnungs- und Familiengenoſſen. 

Schließlich ſei noch einer Art gedacht, die einzige vielleicht, mit welcher wir nach mehr 
als einer Seite hin zu Hauſe Bekanntſchaft machen können, ohne dadurch unangenehm 

berührt zu werden. Ich meine den Mehlkäfer, Müller (Tenebrio molitor). Der 
wiſſenſchaftliche Gattungsname iſt auf die ganze Familie übertragen worden, nicht als 

ob der Käfer dieſelbe am beſten vergegenwärtigte, ſondern ſicher nur darum, weil man 
ſeine verbreitetſte Bekanntſchaft vorausgeſetzt hat. Die deutſchen Benennungen deuten auf 

ſeinen Aufenthalt und ſeine Geburtsſtätte, denen zu⸗ 
1 2 folge wir uns nicht wundern dürfen, vorübergehend 

eine ſeiner braunen Flügeldecken oder Überreſte ſeines 
mageren Körpers, vielleicht auch ſeine Larve in das 
Brot eingebacken zu finden, falls der Bäcker es an 
der nötigen Vorſicht und Reinlichkeit hat fehlen laſſen. 

Die Larve oder der Mehlwurm, wie ſie all— 
gemein heißt, lebt indes nicht ausſchließlich im Grunde 

der Mehl: und Kleiekaſten, nicht bloß in allen Win⸗ 
ER en keln und unzugänglichen Plätzchen von Mühlen, Back⸗ 

1) Pimelia distincta. Natürliche Größe. häuſern oder Hauswirtſchaften, wo die genannten 
8 ce dei N Nahrungsmittel hinſtäuben und jahrelang unberührt 

liegen bleiben, ſie kommt auch an weſentlich anderen 
Ortlichkeiten vor und ernährt ſich von noch ganz anderen Stoffen. Ich fand ſie einſt in 
Menge und von verſchiedener Größe in einem etwas Erde haltenden, zur Zucht von 
Schmetterlingsraupen beſtimmten Kaſten, den mir ein ein Bäckerhaus bewohnender Freund 
geliehen hatte. Die darin befindlichen, längſt vergeſſenen Puppen und einige Schmetter- 
lingsleichen dienten den Larven zur Nahrung. Andere haben ſie im Miſte der Tauben⸗ 
ſchläge gefunden, wo gar mancherlei für ſie abfällt, und alle diejenigen, welche inſekten⸗ 
freſſende Singvögel in Mehrzahl halten, züchten bekanntlich die Mehlwürmer, um ihren 
gefiederten Pfleglingen von Zeit zu Zeit einen Leckerbiſſen reichen zu können. Zu dieſem 
Zwecke bringt man eine Anzahl Larven in einen alten, breiten Kochtopf mit etwas Kleie, 
vertrocknetem Brote und alten Lumpen zuſammen, deckt denſelben zu, damit die ausge⸗ 
ſchlüpften Käfer nicht entweichen, ſondern ihre Brut an dem ihnen angewieſenen Orte 
wieder abſetzen. Beſonders fruchtbringend geſtaltet ſich die Aufzucht, wenn von Zeit zu 
Zeit die Leiche eines kleinen Säugers oder Vogels dargereicht wird. Die Käfer und Larven 
ſkelettieren ſolche faſt vollſtändig und liefern Präparate, die, durch Abſchaben der noch an⸗ 
haftenden Sehnenfaſern nachträglich gereinigt und geglättet, allen Anforderungen genügen, 
um in einer Skelettſammlung aufgeſtellt werden zu können. Ehe die Mehlwürmer er⸗ 

wachſen ſind, häuten ſie ſich viermal, und man könnte eine ſolche Larvenhaut für ein 
abgeſtorbenes Tier halten, weil ſie wegen ihrer Härte die natürliche Geſtalt beibehält. 
Sie ſind glänzend gelb, bis 26 mm lang, haben einen kleinen eiförmigen und augenloſen 
Kopf, deſſen Mundöffnung nach unten gerichtet iſt, kurze, viergliederige Fühler, ſechs Beine 
mit ebenſoviel Gliedern und an dem ſtumpf zugeſpitzten letzten Leibesringe zwei ſchwarze, 
nach oben gerichtete Hornſpitzchen. Schon bei Beſprechung der „Drahtwürmer“ wurde auf 
den mit den Mehlwürmern übereinſtimmenden Körperbau hingewieſen. Wie jene, können 

4 
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auch dieſe infolge ihrer Glätte und ſtarken Muskelkraft ſich leicht zwiſchen den Fingerſpitzen 
durchwinden, wenn man ſie nicht feſthält. 

Ungefähr im Juli erfolgt die Verpuppung an dem gewohnten Aufenthaltsorte der 

Larve, gern in einem Winkel, zwiſchen Brettern, die wohl auch zur größeren Bequemlich— 
keit an den Rändern etwas abgenagt werden. Abweichend von der Larve iſt die Puppe 
zart und weich, von Farbe weiß, mit deutlichen Gliedmaßen und zwei hornigen, braunen 
Schwanzſpitzchen verſehen. Jedes Hinterleibsglied erweitert ſich ſeitwärts zu einem dünnen 
viereckigen Vorſprunge mit braun gezahntem Rande. Nach einigen Wochen erſcheint der Käfer, 
anfangs gelb, allmählich dunkelbraun, am Bauche heller und rötlich ſchimmernd. Er iſt 
ziemlich flach, mit Ausnahme ſeines ſchmalen Kopfes faſt gleich breit im ganzen Verlaufe, 
und hängt, obſchon vollkommen geſchloſſen, infolge der nachgiebigen Verbindungshäute, 
deren bereits bei den Speckkäfern gedacht wurde, in den drei Hauptteilen loſe zuſammen. 
Beſonders des Abends wird der reichlich 15 mm meſſende Käfer lebendig und fliegt um⸗ 
her, ſo daß man ihn des Morgens bisweilen in Räumlichkeiten findet, wo er ſich bisher 
noch nie blicken ließ, und die allgemeine Verbreitung ſeiner Larve leicht erklärlich wird. 
Seine Entwickelung nimmt durchſchnittlich ein Jahr in Anſpruch. 

Die artenarme Familie der Fächerträger (Rhipiphoridae) bietet durch ihre 
abweichende Entwickelungsweiſe ein höheres Intereſſe. Die Mitglieder ſind nur kleine, 
unſcheinbare Käferchen, deren ſenkrechter Kopf wie durch einen Stiel mit dem vorn ſehr 
verſchmälerten Halsſchilde in Verbindung ſteht, und beim Männchen wedelförmige oder 
gekämmte, beim Weibchen meiſt nur geſägte Fühler trägt. Alle Hüften ſind einander ge— 
nähert und zapfenförmig aus den Gelenkgruben vorgeſtreckt. 

Der ſeltſame Fächerträger (Metoecus paradoxus; Abbildung S. 130), eins 
der größten Familienglieder (7,6 bis 10 mm), iſt ſchwarz, an den ſtumpfkantigen Seiten 
des Halsſchildes ſowie am kielartig zugeſchärftem Bauche gelbrot, das Männchen überdies 
an den Flügeldecken ganz oder nur teilweiſe gelb; ſeine Fühlerglieder tragen vom vierten 
an je zwei lange Fahnenanhänge, während an denen des Weibchens nur ein Zahn ſteht. 

Das ſeitwärts geradlinige und mehr in die Länge gezogene Halsſchild ſpringt an den 
Hinterecken zahnartig, in der Mitte des Hinterrandes dreizipfelig vor und wird in der Mitte 
ſeiner Scheibe von einer Längsgrube durchfurcht. Jede Flügeldecke erreicht das Hinter— 
leibsende, nimmt aber durch ſcharfe Zuſpitzung Keilform an, ſo daß im weiteren Verlaufe 
ſich die Nähte beider nicht berühren, ſondern klaffen, eine bei Käfern nur ſelten vorkommende 
Bildung. An den langen und dünnen Beinen übertreffen die Hinterfüße ihre Schienen 
und Schenkel an Länge. 

Unſer Käfer wird in den Erdlöcher ausfüllenden Neſtern der gemeinen Weſpe geboren, 
unter Verhältniſſen, welche längere Zeit einen Gegenſtand des Streites gebildet haben. 
Andrew Murray behauptete 1869, daß die Larve gleich der Larve der Weſpe eine Zelle 
bewohne und wie letztere von den Arbeiterinnen des Weſpenſtaates mit demſelben Futter 
ernährt werde wie jeder rechtmäßige Zellenbewohner. Dieſer Anſicht widerſprach in der— 
ſelben Zeitſchrift („Ann. and Mag. Nat. Hist.“, Ser. IV.) und in demſelben Jahre Smith, 
indem er ſich auf Stones Beobachtungen ſtützte. Nach denſelben wird die Larve des 

Fächerträgers für einen echten Schmarotzer erklärt. Das Weibchen legt ſein Ei in eine 
Weſpenzelle, und ſobald die in dieſer rechtmäßig wohnende Weſpenlarve ihre volle Größe 
erlangt und die Zelle bereits zugeſponnen hat, um ihrer weiteren Verwandlung entgegen— 
zugehen, bohrt ſich die mittlerweile dem Metoecus-Cie entſchlüpfte Larve in 9 5 ein 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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und zehrt ſie binnen 48 Stunden, mit Ausſchluß der Haut und der Kiefernteile, vollſtändig 
auf. Das folgende Jahr ward der Streit fortgeſetzt. Murray brachte neue, teils auf 
unhaltbaren, teils auf unvollſtändigen Beobachtungen fußende Anſichten vor, während 
Chapmann die Partei des Gegners verſtärkte und die bis dahin vollſtändigſten Mit⸗ 
teilungen über die Lebensweiſe des ſeltſamen Fächerträgers veröffentlichte. Ihm zufolge 
legt das Weibchen des Metoecus paradoxus ſeine Eier wahrſcheinlich nicht in die Weſpen⸗ 
neſter, ſondern außerhalb derſelben. 

Die dem Eie entſchlüpfte Larve iſt derjenigen der Spaniſchen Fliege, welche wir bald 
näher kennen lernen werden, nicht unähnlich, mißt 5 mm, trägt am Raupenkopfe drei⸗ 
gliederige, weit voneinander entfernte Fühler und einfache Augen, an den drei vorderſten 

Körperringen ein Paar geglie- 

glieder blattartig erweitert und 
am Ende mit 2—3 Klauen und 
einer Haftſcheibe nach Art eines 
Fliegenrüſſels verſehen ſind. Je— 
der Leibesring führt eine rüd- 
wärts gekrümmte Seitenborſte 

und der letzte eine doppelte, ähn⸗ 
lich denen der Füße gebildete Haft- 
ſcheibe. Wahrſcheinlich begibt ſich 

e 0 dieſe junge Larve ſelbſtändig in 
M die Zelle zu einer Weſpenlarve 

Seltſamer Fächerträger (Metoecus paradoxus) neben einem und bohrt ih 55 dieſelbe zwiſchen 
Weſpenneſte. Natürliche Größe. dem zweiten und dritten Ringe am 

Rücken ein, bevor jene ihre Zelle 
gedeckelt hat. Man ſieht die eingebohrte Larve ſpäter zwiſchen dem dritten und vierten 
Ringe der Weſpenlarve durchſchimmern. Der Schmarotzer ſaugt nun an ſeinem Wohn: 
tiere, wie andere Schmarotzerlarven an dem ihrigen, ohne deſſen weſentliche Organe zu 
verletzen. Sein Leib ſchwillt an und dehnt die Zwiſchenhäute zwiſchen den Chitinringen 
der Körperbedeckung merklich aus. Hierauf durchbricht die Schmarotzerlarve die Haut ihres 

irtes abermals, jetzt alſo von innen nach außen am vierten Ringe, und häutet ſich 

gleichzeitig, um die Geſtalt einer „Made“ anzunehmen. In dieſer Geſtalt ſaugt ſie ſich 
äußerlich an den vierten Ring der Weſpenlarve feſt und liegt an deren etwas gehöhlter 
Bauchſeite. Dieſe Larvenform wurde von Murray aufgefunden und beſchrieben. — Hat 
nun die Metoecus-Larve 6 mm Länge erreicht, jo häutet fie ſich abermals, indem ſich ihre 
Haut auf dem Rücken ſpaltet und der leere Balg zwiſchen ihr und dem Wirte hängen 
bleibt. Sie ſaugt jetzt letzteren vollſtändig aus und verpuppt ſich in der Zelle. Der Käfer 
erſcheint zwei Tage ſpäter als die den benachbarten Zellen entſchlüpfenden Weſpen, und 
die vollſtändige Verwandlung nimmt 12 — 14 Tage in Anſpruch. Der Käfer findet ſich 
Ende Auguſt, Anfang September vereinzelt auf Blumen; in dem Staube einer Wald⸗ 
ſtraße erbeutete mein Sohn 1874 ein Weibchen. Zufolge dieſer Erfahrung und weil die 
Weſpen im nächſten Jahre neue Neſter bauen, iſt Murrays Anſicht, daß von den Weibchen 
die Zellen nicht verlaſſen und mit Eiern beſchenkt würden, unhaltbar. 

0 
| | ] 

Den intereſſanten und in den Sammlungen verhältnismäßig ſeltenen Käfer im Freien 
zu erbeuten, hängt ſehr von einem zufälligen Glücksumſtande ab, und man hat daher auf 
Mittel geſonnen, ſich auf einem ſicheren Wege in deſſen Beſitz zu bringen. Neuerdings 
hat de Borck ein Verfahren angegeben, welches in weſpenreichen Jahren zu dem erwünſchten 

im derter Beine, deren drei Fuß: 



Fächerträger. Olkäfer. 131 

Ziele führt. Wenn nämlich die Weſpen gegen Abend ihr Neſt wieder aufgeſucht haben, 

verſtopft man das Flugloch durch einen mit möglichſt ſtinkendem Erdöle (Solaröl, Benzin, 

auch Terpentinöl) getränkten Wattenpfropfen, ſchiebt ihn durch einen zweiten trockenen 

Pfropfen tiefer hinein und bedeckt die Stelle mit lockerer Erde. Am anderen Morgen 

fängt man die etwa ſpäter noch angekommenen und ausgeſperrten Bewohner des Neſtes 
weg, um vor ihren Stichen geſichert zu ſein. Jetzt öffnet man vorſichtig das den Abend 
vorher geſchloſſene Flugloch oder ſtößt neben demſelben ein neues, um ſich von den betäu— 

benden Wirkungen des Steinöls zu überzeugen. Kommen keine lebenden Weſpen zum 
Vorſchein, ſo hebt man das Neſt mit einem Spaten aus, indem man ungefähr 40 em 
im Umkreiſe die Erde entfernt. Derbe Handſchuhe gegen die Angriffe möglicherweiſe noch 
lebender Weſpen ſind ratſam. Nachher nimmt man die Waben mit Larven einzeln vor und 

findet ſo die Metoecus, wenn ſolche — — vorhanden waren. 

Die ſich der vorigen unmittelbar anſchließende Familie hat den Namen der Pflaſter— 
käfer (Vesicantia oder Cantharidae) erhalten, weil die meiſten Arten einen eigen— 
tümlichen Stoff, das Cantharidin, entwickeln, welcher Blaſen zieht, ſobald man ihn auf 

die Haut bringt; er wird deshalb in der Heilkunde äußerlich als Zugpflaſter und unter 

Umſtänden auch innerlich verwertet. Schon den Alten war dieſe Eigenſchaft bekannt, aber 

aus den Namen, welche den betreffenden Tieren beigelegt werden, und aus deren Beſchrei— 
bungen läßt ſich das Wahre ſchwer herausfinden. Moufet aber trägt durch ſeine Ab— 

handlung über die „Bupreſte“ und die „Cantharide“ eher dazu bei, die Sache zu ver— 
wirren, als ſie aufzuklären, da er entſchieden neben der Spaniſchen Fliege auch einige 
Karaben und andere nicht zu deutende Käfer abbildet. 

Abgeſehen von der eben erwähnten phyſiologiſchen Eigenſchaft einiger Familienglieder 
ſtimmen alle in folgenden Merkmalen überein: der Kopf, durch einen hochgewölbten Scheitel 
ausgezeichnet, ſteht ſenkrecht, iſt hinten halsartig verengert und in ſeiner ganzen Ausdehnung 
ſichtbar; auf der Stirn oder vor den Augen trägt er die neun- bis elfgliederigen Fühler, 
welche fadenförmig, nach der Spitze auch verdickt oder unregelmäßig gebildet ſein können. 
Das Halsſchild iſt am Vorderrande ſchmäler als der Kopf, am Hinterrande weit ſchmäler 
als die biegſamen Flügeldecken. Alle Hüften ſtehen zapfenartig hervor und nahe beiſammen, 
die vier vorderen Füße tragen fünf, die hinterſten nur vier Glieder mit in ungleich dicke 
Hälften geſpaltenen Klauen. — Die mehr als 800 Arten gehören vorherrſchend den wärmeren 
Erdſtrichen an. | 

Die Maiwürmer, Olkäfer (Melo), bilden die erſte, ſehr artenreiche Gattung der 
Familie und leben mit Ausnahme einiger amerikaniſchen Arten nur in der Alten Welt. 
Zu ihrer Erkennung wird uns eine ausführlichere Beſchreibung erſpart durch die S. 134 
gegebene Abbildung und die Eigentümlichkeit der Flügeldecken. Dieſelben ſtoßen nämlich 
nicht in einer geraden Naht, wie bei faſt allen anderen Käfern, aneinander, ſondern die 
eine legt ſich an der Wurzel über die andere, wie dies bei den Kaukerfen Regel iſt. Auf dem 
unförmlichen, ſackähnlichen Hinterleibe eines Weibchens ſtellen ſie ein paar kleine Läppchen 
dar, bei dem oft viel kleineren Männchen, deſſen Hinterleib, von Eiern nicht aufgetrieben, 
mit allen übrigen Teilen im Ebenmaße verbleibt, klaffen die Deckſchilde nicht und verbergen 
zwar den Hinterleib vollkommen, jedoch keine Flügel, da ſolche beiden Geſchlechtern gänzlich 
fehlen. Den lateiniſchen Namen Proscarabaeus, welchen Moufet auf dieſe Gattung 
anwendet, rechtfertigt er damit, daß ſie vor den Skarabäen ein männliches und ein weib— 

liches Geſchlecht voraus hätte. 
9 * 
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Die Olkäfer („Olmütter“) erſcheinen früh im Jahre — ich habe die gemeine Art ſchon 
am 11. März angetroffen — kriechen im Graſe, an deſſen Stengeln und auf Wegen umher, 
im Monat Mai am zahlreichſten, nehmen dann allmählich wieder ab, ſo daß Ende Juni 
auch der letzte verſchwunden ſein dürfte. Ihre Nahrung beſteht aus niederen Pflanzen, 
vorzüglich Ranunkeln, jungen, weichen Gräſern, Löwenzahn, Veilchen und anderen, die 
ſie des Morgens und gegen Abend mit großer Gefräßigkeit verzehren. Dabei umklammern 
ſie die Futterpflanze mit den langen Beinen, bringen die zu verzehrenden Teile mit einem der 
Vorderbeine heran, halten dann und wann bei ihrem Mahle inne, um ſich mit den Vorder⸗ 
beinen zu „putzen“, und zeigen in jeder Beziehung ein gewiſſes Behagen. Wenn die Mittags⸗ 
ſonne zu heiß brennt, ſuchen ſie den Schatten auf und kommen trotz ihres plumpen Körper⸗ 
baues doch leidlich ſchnell von der Stelle. Wenn man ſie anfaßt, ziehen ſie Beine und 

Fühler ein und laſſen aus allen Kniegelenken ölartige, gelbe Tropfen austreten. Wahr⸗ 
ſcheinlich bezieht ſich die Bemerkung Nicanders: „das Rindvieh ſchwillt auf, wenn es das 
Tier gefreſſen hat, welches die Hirten Buprestis nennen“, auf unſeren Käfer. In der Tier⸗ 
arzneikunde finden die Maiwürmer mehrfache Anwendung, beſonders bei gewiſſen Krank⸗ 
heiten der Pferde, ſpielten jedoch in früheren Zeiten eine weit bedeutendere Rolle; es wird 
unter anderm berichtet, daß ſie von den Dithmarſchen getrocknet, zerrieben und mit Bier 
getrunken worden ſeien. Dieſer „Anticantharinen- oder Kaddentrank“ (Kadde bezeichnete 
die Olkäfer) ſollte gegen Schwäche jeglicher Art helfen, außerdem iſt die Melos auch viel⸗ 
fach mit Erfolg gegen den Biß toller Hunde angewendet worden. 

Haben ſich nach dem Erſcheinen der Käfer die Geſchlechter zuſammengefunden, ſo 

erfolgt die Paarung. Das abgemattete Männchen ſtirbt ſogleich, das Weibchen erſt nach 
Vollendung des Brutgeſchäftes. Zu dieſem Zwecke beginnt es mit ſeinen Vorderbeinen in 
nicht zu lockerer Erde ein Loch zu graben, während die übrigen Beine zur Fortſchaffung 
der Erde verwendet werden. Bei der Arbeit dreht es ſich öfters, ſo daß das Loch eine 

ziemlich kreisförmige Geſtalt bekommt. Iſt es ungefähr 26 mm tief vorgedrungen, ſo 
ſind die Vorarbeiten beendet, es kommt hervorgekrochen und ſetzt ſich nun mit dem von 
Eiern ſtrotzenden Hinterleibe auf den Boden der Grube, indem es ſich mit den Vorder⸗ 
beinen am Rande derſelben feſthält. Unter verſchiedenen Kraftanſtrengungen legt es 
einen Haufen walzenförmiger, dottergelber Eier und beginnt ſchon gegen Ende dieſer 
Arbeit mit kleinen Unterbrechungen, welche dem Sammeln friſcher Kräfte gelten, ſo 
viele Erde wieder herunterzuſchaffen, als es mit ſeinen Vorderbeinen eben erreichen kann. 
Der halb und halb mit verſchüttete Hinterleib wird zuletzt hervorgezogen und durch 
weiteres Auffüllen der Erde jede Spur davon möglichſt vertilgt, daß ihr hier ein Schatz 
anvertraut ward. Hierauf läuft es — nach ſeiner Weiſe — ſchnell von dannen und ſtärkt 
ſich durch eine gehörige Mahlzeit. Noch iſt die Mutter zu ſterben nicht bereit, ihr Vorrat 
an Eiern hat ſich noch nicht erſchöpft, an 2—3 anderen Stellen wiederholt ſie die 
eben beſchriebene Arbeit und vertraut ſo der Erde die ungeheuer zahlreichen Keime ihrer 
Brut an. Über 1000 Eier werden von ihr abgelegt, es ſei denn, daß eine anhaltend ungünſtige 

Witterung ihr die Luſt dazu benimmt und ſie allmählich verkommen läßt. 
Nach 28— 42 Tagen kriechen die Larven hervor, welche man ihrer drei Fußklauen 

wegen „Triangulinen“ genannt hat, und ſuchen ſich die nächſten Kinder Floras auf, 
die weißen und gelben Anemonen, die ſaftreichen, immer dürſtenden Dotterblumen mit ihren 
glänzenden Blättern, die mancherlei Ranunkeln, kurz alle, welche, bei uns wenigſtens, die 
Volksſprache unter dem Namen „Butter- oder Kuhblumen“ zuſammenfaßt, Lippen-, Kreuz⸗ 
blümler und andere, wohl wiſſend, daß hier des Honigs wegen auch die Bienen ſich ein⸗ 
ſtellen werden. In dichten ſchwarzen Knäueln kann man ſie dort ſitzen ſehen. In einem 
Falle, bei künſtlicher Zucht, ſtand der dieſem Zwecke dienende Blumentopf loſe mit einem 
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Glasſcherben bedeckt am Fenſter des Zimmers. Gar bald liefen die kleinen Larven zu 
Hunderten auf der Fenſterbrüſtung umher, gruppierten ſich in größeren oder kleineren 
Haufen und verhielten ſich dann ziemlich ruhig. Auch währte es nicht lange, ſo ſchleppten 
ſich Stubenfliegen an derſelben Stelle mühſam einher oder lagen unbeweglich auf dem 
Rücken. Bei näherer Unterſuchung fanden fie ſich über und über mit Meloelarven bedeckt. 
Dies beweiſt ihren Drang, ein anderes Inſekt zu beſteigen, und ſollte es in Ermangelung 
des wahren ein falſches ſein. Nicht nach Nahrung ſuchen dieſe kleinen Weſen, wie andere 
dem Eie entſchlüpften Larven, ſondern ihr einziges Beſtreben geht dahin, auf den Rücken 
einer honigſammelnden Biene zu gelangen. Doch lernen wir ſie erſt kennen, um ſie an 
Blumen oder auf dem Körper wiederzufinden. Die Meloelarve iſt in ihrer Geſtalt der 
ſpäter vorgeführten Larve der ſpaniſchen Fliege ſehr ähnlich: langgeſtreckt und mit Chitin 
überzogen. Am dreieckigen Kopfe ſtehen jederſeits ein Auge und ein dreigliederiger, in 
eine lange Endborſte auslaufender Fühler, die ſechs geſpreizten Beine endigen in je drei 
Klauen und der Hinterleib in vier Borſten. Zwiſchen den Haaren der Biene krabbelt 
das Tierchen umher, thut derſelben nichts zu leide, ſondern betrachtet ſie als Mittel zu 

ſeinem weiteren Fortkommen. Die Biene ihrerſeits, beſorgt um ihre Nachkommenſchaft, 
wie jedes rechtſchaffene Inſektenweibchen, baut ihre Zelle, trägt ſie voll ſüßer Flüſſigkeit und 
legt ihr Ei darauf. Dieſen Augenblick hatte aber die vermeintliche „Bienenlaus“ erwartet. 
Sie gleitet herunter von ihrer Wohlthäterin und ſetzt ſich auf das Ei. Jene ſchließt die 
Zelle und hat alles gethan, was ihr die zärtliche Mutterſorge eingab. Für unſer Lärvchen 
beginnt nun eigentlich erſt das Leben. Es verzehrt das Ei, ſeine erſte Nahrung, legt die 
Maske ab, welche es bisher trug, und wird zu einer weichhäutigen, weſentlich anders 
ausſehenden Larve, welche nun den Honig vertragen kann, ihn unter ſichtlichem Gedeihen 
zu ſich nimmt und zu ihrer völligen Größe gelangt. Das engerlingähnliche Weſen links 
in unſerem Bilde (S. 134) ſtellt dieſe zweite Larvenform vor; ſie iſt zwölfringelig am 
Mittelbruſtringe und an den acht erſten Gliedern des Hinterleibes mit Luftlöchern aus— 
gerüſtet. Am hornigen Kopfe fehlen die Augen, die Oberlippe tritt trapezförmig hervor, 
die kurzen, kräftigen Kinnbacken biegen ſich nur ſchwach und tragen innen je einen Zahn; 
Fühler, Kiefer- und Lippentaſter ſind dreigliederig, die kurzen Füße einklauig. 

Wie nun, wird man mit Recht fragen, wenn eine ſolche „Bienenlaus“ ſich verſieht, 
eine männliche Biene beſteigt oder eine haarige Fliege, und ſo niemals ihren Zweck erreichen 
kann? Es ſind einzelne Fälle beobachtet worden, ſie kommen alſo vor, wo ſie im Irrtum 
war und wahrſcheinlich zu Grunde gehen mußte. Weil die weitere Entwickelung hier von 
mehreren Vorbedingungen abhängig iſt als bei anderen, darum hat die Natur zum Schutze 
der Art den weiblichen Eierſtock auch vorzugsweiſe geſegnet. Anderſeits aber hat ſie 
auch jenen Lärvchen den Trieb eingepflanzt und fie unter ſolchen Bedingungen geboren 
werden laſſen, daß ſie die ihrem Fortkommen nötigen Bienen (beſonders den Gattungen 
Antophora, Andrena, Osmia, Halictus, Macrocera angehörig, auch Apis und andere) 
herausfinden. 

Man ſollte meinen, daß nun wenigſtens, nachdem die Larve den Honig verzehrt hat 
und vollkommen erwachſen iſt, der gewöhnliche Entwickelungsgang eintreten und ſie ſich 
verpuppen werde. Dem iſt aber nicht ſo. Es hebt ſich vielmehr ihre Haut ab, ohne 
zu berſten, und innerhalb derſelben zeigt ſich eine hornige Puppenform, dem Umriſſe der 
vorigen Larve ſehr ähnlich, die Scheinpuppe oder Pſeudochryſalide, welche keine Nah— 
rung mehr zu ſich nimmt. Ihr Bauch iſt plattgedrückt, der Rücken ſtark gewölbt, der Kopf 
eine Maske, an welcher einige unbewegliche Erhabenheiten eine gewiſſe Übereinſtimmung 
mit den zukünftigen Kopfteilen andeuten, ſtatt der Beine bemerkt man warzige Auftrei— 
bungen. Gerſtäcker behauptet, daß dieſe Scheinpuppe bei Melo& erythrocnemus nicht 
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entſtände. Innerhalb dieſer Puppe, deren Hornhaut ſich abermals löſt, tritt von neuem 
eine weichhäutige, wurmähnliche Larve auf, welche in kürzeſter Zeit zu der wahren Puppe 
wird. Dies der Hergang der Verwandlung, welcher bei einigen vollſtändig, bei anderen in 
einzelnen Unterbrechungen beobachtet worden iſt. Newport und Fabre verdanken wir 
in erſter Linie dieſe jo überaus intereſſanten Wahrnehmungen, zu denen Melo& eicatri- 
cosus den Beweis lieferte. | 

Der bunte Olkäfer (Melo& variegatus oder majalis) verbreitet ſich über ganz 
Europa, das nordweſtliche Aſien und den Kaukaſus, und ſcheint in Deutſchland beſonders 
häufig zu ſein. Er iſt metalliſch grün oder bläulich, mehr oder weniger purpurn ſchim⸗ 
mernd, grob punktiert und gerunzelt, das quere Halsſchild verengert ſich etwas nach hinten, 

Bunter ölkäfer (Melos variegatus). Vorn eierlegendes Weibchen, an den Bienen und in den Blüten die erſte Larven— 
form, die zweite an den Kokons links. Natürl. Größe. 

und die Ränder ſteigen unmerklich auf. Länge 11—36 mm, je nachdem die eingeſchleppte 
erſte Larve einen geringeren oder größeren Honigvorrat in der Zelle vorfand. Dieſelbe 

it 2—3 mm lang, glänzend ſchwarz und von der früher angegebenen Beſchaffenheit. Die 
weiteren Entwickelungsformen dieſer Art ſind noch nicht bekannt. Die erſte, in manchen 

Jahren außerordentlich häufige Larvenform findet ſich denn auch auf der Hausbiene, jedoch 
unter eingentümlichen Verhältniſſen. Sie begnügt ſich nämlich nicht, gleich den anderen, 
nur zwiſchen den Haaren umherzulaufen, ſondern ſie bohrt ſich zwiſchen die ſchuppig über⸗ 
einander liegenden Ringe des Bauches und andere Gelenke ein, wodurch die Bienen unter 
Zuckungen abſterben. Sie ſitzt an den auf dem Boden des Stockes ſterbenden Bienen, 
oder irrt, weil ſie die toten verläßt, im Gemülm umher und iſt allmählich dem Verderben 
preisgegeben. Man hat ſie im April und Mai, ob von dieſer oder einer anderen Art, 
weiß ich nicht, auch mit geſpreizten Beinen auf dem Honig in den Waben angetroffen, 
wo ſie bereits tot war oder mit dem Tode rang; denn bevor ſie nicht das Ei verzehrt 
und ſich dann gehäutet hat, nimmt ſie keinen Honig an. Alſo nicht durch ſeine paraſi⸗ 
tiſche Lebensweiſe in den Bienenſtöcken wird der bunte Olkäfer der Hausbiene nachteilig, 

wohl aber wird es ſeine erſte Larve in der angegebenen Weiſe für die Trachtbienen, durch 
welche ſie ſich in den Stock einbringen laſſen, für die jungen, eben ausgekrochenen Arbeits⸗ 
bienen und Drohnen ſowie für die Königin, auf welche alle ſie von den erſteren über⸗ 
kriecht und ſich einbeißt. 

2 
1 

a 
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Der gemeine Maiwurm (Melo& proscarabaeus) findet ſich entſchieden noch 
häufiger als der vorige und in denſelben Gegenden; er iſt ſchwarzblau, violett ſchimmernd, 
an Kopf und Halsſchild grubig punktiert, letzteres faſt quadratiſch, nur nach hinten ſchwach 
verengert und an den Ecken gerundet, die Flügeldecken wurmartig querrunzelig und beim 
Männchen das ſechſte und ſiebente Fühlerglied ſcheibenartig erweitert, an der Unterſeite 
wie ausgefreſſen. Die Größe ſo veränderlich wie bei voriger Art, bei den Kleinen wird 

der Hinterleib von den Flügeldecken ſogar etwas überragt. Die erſte Larve iſt etwas kleiner 
als die des vorigen (2,25 mm), hat einen vorn mehr gerundeten, weniger dreieckigen Kopf 
und heller oder dunkler gelbe Körperfarbe. Ihre weitere Entwickelung iſt gleichfalls noch 
nicht beobachtet worden. Auch ſie findet ſich ab und zu an der Hausbiene, namentlich zwiſchen 
den Haaren des Mittelleibes, bohrt ſich aber niemals in den Körper ein und verurſacht 
daher auch keinen Schaden. Bisweilen mag es ihr gelingen, auch hier zu weiterer Ent— 
wickelung zu gelangen, Aßmuß wenigſtens fand im Gouvernement Moskau in einer faul— 
brütigen, beinahe des ganzen Volkes beraubten Klotzbaute ein einziges Mal zwei 13 mm 
meſſende Larven der zweiten Form, welche er darum für unſere Art anſpricht, weil er 

Ende Mai die erſte Larvenform von Melo& proscarabaeus an ſeinen Bienen beobachtet 
hatte. Leider ließen ſich trotz der ſorgfältigſten Pflege die Larven nicht erziehen, ſondern 
ſtarben nach wenigen Tagen. 

Eine ſehr artenreiche, in den Mittelmeerländern von Afrika und Aſien hauptſächlich anzu— 
treffende Gattung führt den Namen Reizkäfer (Mylabris). Dieſe Arten ſind wegen der 
Einförmigkeit im Baue und in der Färbung des Körpers ſchwer zu unterſcheiden. Die faſt 
dachartig die Flügel und den Leib ſchützenden, allmählich nach hinten erweiterten Deck— 
ſchilde führen auf ſchwarzem Grunde lichte, meiſt rote Binden, auch Flecke, oder es zieren 
umgekehrt den lichten Grund ſchwarze Zeichnungen. Lineale Schenkel und Schienen, lange 
Endſporen an dieſen, etwas zuſammengedrückte Füße und gleiche, einfache Hälften jeder 
Fußklaue charakteriſieren die langen Beine. Von den mehr denn 200 Arten kommen einige 

wenige auch in Landen deutſcher Zunge vor. Ich fing die Mylabris variabilis auf blü- 
henden Kornblumen bei Bozen, weiß aber über die Lebensweiſe und Entwickelung der ganzen 
Gattung nur anzugeben, daß einige bekannt gewordene Erſcheinungen auf eine ganz ähn— 
liche Entwickelung wie bei den nächſten Verwandten ſchließen laſſen. Möglicherweiſe hat 
ſchon Hippokrates eine oder die andere Art zu Zugpflaſtern verwendet, da mehrere Arten 
in Griechenland keineswegs ſelten zu ſein ſcheinen. 

Die Spaniſche Fliege (Cantharis oder Lytta vesicatoria; Abbildung S. 136) 
kommt ſtellenweiſe manches Jahr während des Juni in überraſchenden Mengen vor und 
verrät dann ihre Gegenwart aus weiter Ferne durch einen ſcharfen Geruch. Eſchengebüſch, 
Syringen, Rainweide und andere weidet die Geſellſchaft kahl ab und zieht weiter, wenn 
ſie nichts mehr findet. Ihre ſchön grünen, dicht gerunzelten Flügeldecken mit je zwei feinen 
Längsrippen, beim Manne ſmaragdgrün und geſtreckter, beim Weibchen lichter goldgrün 
und breiter, machen ſie kenntlich, wenn es der Geruch nicht ſchon thäte. Die fadenförmigen 
Fühler erreichen dort halbe Körperlänge, hier ſind ſie um die Hälfte kürzer. Noch gehört 
ein herzförmiger Kopf, ein queres, ſtumpf fünfeckiges Halsſchild zu den Kennzeichen des 
17 19,5 mm meſſenden Käfers. 

Auf ihren Weideplätzen zeigen ſich, mit einander entgegenſtehenden Köpfen, maſſenhaft zu— 
ſammenhängende Pärchen. Das Weibchen legt ſeine ſehr zahlreichen Eier in die Erde ab, aus 
denſelben kriecht, und zwar rückwärts, wie man beobachtet hat, eine Larve (Trianguline) der 
oben abgebildeten Form und ſchwarzer Färbung, mit Ausnahme der beiden letzten weißen 
Thoraxringe und des erſten Hinterleibsringes am Bauche. Dieſelbe, meint man, läßt ſich 
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nicht, wie die vorigen, durch Bienen in ein Neſt tragen, ſondern ſucht ſelbſt ſolche von 
erdbewohnenden Bienen, wie Colletes, Megachile, Meliturgus, auf, ernährt ſich von dem 
Inhalt einer Zelle unter mehrmaligen Häutungen und wird außerhalb der Zelle zu 
einer Pſeudochryſalide von 15—18 mm Länge. H. Beauregard fand eine ſolche in den 
letzten Dezembertagen bei Avignon im Sande neben Colletes-Zellen. Am 12. Mai des folgen⸗ 
den Jahres kroch durch einen Spalt auf dem Rücken eine gelbliche, dicke Larve daraus hervor, 
die einige Tage beweglich war, dann aber ruhig dalag, ſich am 26. Mai in eine Puppe 
verwandelte, aus welcher am 7. Juni das vollkommene Inſekt ſchlüpfte. | 

In Schweden, Rußland, Deutſchland, namentlich aber im Süden Europas, kommt 
die Spaniſche Fliege vor. Eine kurze Bemerkung aus meinen entomologiſchen Tagebüchern 

Spaniſche Fliege (Lytta vesicatoria) nebſt erſter Larve. Vergrößert. 

lautet: „Naumburg a. S., 16. Juni 1850. Koloſſale Mengen von Lytta vesicatoria an 
Ligustrum vulgare und Thalictrum, nachdem ſie die benachbarten Eſchen vollſtändig 
entblättert hatten.“ Einige Jahre ſpäter traf ich fie in ähnlichen Mengen am öſtlichen 
Ende der Provinz Sachſen, aber merkwürdigerweiſe ſeit dem mehr als dreißigjährigen 
Aufenthalt inmitten dieſer beiden Punkte (Halle) nur in wenigen Jahren (1873) ſehr 
vereinzelt. In Italien ſchädigt ſie die Oliven, in Piemont findet ſie ſich auf Nuß und 
Ulme. In Spanien mag ſie häufig vorkommen und geſammelt werden, worauf die deutſche 
Benennung hinzudeuten ſcheint. Dieſelbe iſt ſchon zu Moufets Zeiten, aber nicht in Deutſch⸗ 
land üblich geweſen; denn er bemerkt ausdrücklich, daß der Käfer bei den Belgiern „ſpänſche 
vlieghe“, bei den Engländern „Cantharis“ oder „Spanish Flye“ heiße, während für die 
Deutſchen „grüner Kefer, Goldkäfer“ angegeben wird. Wenn die Käfer in hinreichenden 
Mengen vorhanden ſind, daß ihr Einſammeln lohnt, ſo klopft man ſie am frühen Morgen 
oder an unfreundlichen Tagen von den Büſchen auf untergebreitete Tücher oder unter⸗ 
gehaltene Schirme ab (bei Sonnenſchein ſind ſie ſehr beweglich), tötet ſie, trocknet ſie bei 
künſtlicher Wärme, am beſten in einem Backofen, ſchnell und ſorgt für guten Verſchluß 
der trockenen, ungemein leicht gewordenen Ware. Fein zerrieben und mit einem Binde⸗ 
ſtoffe vermiſcht, liefern ſie das bekannte Zugpflaſter, ein Auszug mit Alkohol unter anderem 
die Kantharidentinktur. Die berüchtigte Aqua Tofana ſoll nach Ozanari nichts anderes 
als ein mit Waſſer verſetzter Weingeiſtauszug von Spaniſchen Fliegen ſein. Das rein 
dargeſtellte Kantharidin beſteht aus glimmerartig glänzenden, leicht in Ather und fetten 
Olen löslichen Blättchen. Der Preis der getrockneten Käfer dürfte nach den Verhältniſſen 
ſchwanken, ein befreundeter Apotheker, welcher in ſeinem Garten in den fünfziger Jahren 
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eine Sammlung veranſtaltet hatte, erzielte beim Verkaufe nach Berlin einen Thaler für 
das Pfund. 

Man kennt mehr als 250 Cantharis- Arten, von denen die meiſten in Afrika und 
Amerika leben, letztere, vorherrſchend ſchwarz oder durch dichte Behaarung grau, auch in 
beiden Färbungen geſtreift, ſind neuerdings als beſondere Gattung „Epicauta“ von 
Cantharis getrennt, weil ihre Borſtenfühler kürzer, kaum ſo lang wie der halbe Leib, das 
Halsſchild geſtreckter, immer länger als breit und die Flügeldecken an der Wurzel ſchmäler 
ſind, der Körper hier überhaupt mehr von den Seiten her zuſammengedrückt erſcheint. 
Mehrere nordamerikaniſche Arten, wie Epicauta cinerea und vittata, ſowie im ſüdlichen 
Europa die Epicauta verticalis kommen bisweilen in ungeheuren Mengen auf Kartoffel—⸗ 
kraut vor und zerſtören durch ihren ungehinderten Fraß der Blätter die ganze Kartoffel— 
ernte, wie der ſo berüchtigt gewordene Colorado-Kartoffelkäfer. Ihre Larven ernähren ſich 
übrigens von Heuſchrecken und anderen Orthopteren. 

Der rotſchulterige Bienenkäfer (Sitaris muralis, früher Necydalis hu- 
meralis) iſt ein intereſſantes Käferchen des ſüdlichen Europa, welches am nördlichſten 

bisher in Südtirol und vor einigen Jahren in Frankfurt am Main in mehreren Stücken 

an einem Hauſe beobachtet worden iſt. Es erinnert in ſeiner Körpertracht einigermaßen, 
mehr noch durch ſeine Entwickelungsgeſchichte an den Fächerträger. Der Käfer iſt durch 
die gleich von der Wurzel klaffenden, am Außenrande ausgeſchweiften, nach hinten un— 
gemein verſchmälerten und ſtumpf geſpitzten Decken, welche die wohl entwickelten Flügel 
nur ſchlecht verbergen, leicht kenntlich; die Fühler ſind fadenförmig, die Kinnbacken von 
der Mitte an rechtwinkelig umgebogen, die Klauen einfach, d. h. keine derſelben gezahnt, 
und die Hinterhüften weit von den Mittelhüften entfernt. Der Körper iſt ſchwarz, an 
den Schultern rot. 

Fabre fand in der Erde Löcher, welche von der einſam bauenden pinſelbeinigen 
Schnauzenbiene (Anthophora pilipes) bewohnt waren, einer Honig eintragenden Biene, 
welche ſehr zeitig im Frühjahr erſcheint und weit verbreitet, auch bei uns keineswegs ſelten 
iſt. Ende Auguſt kamen aus den Fluglöchern einzelne rotſchulterige Bienenkäfer, anfangs 
Männchen, welche mit großer Ungeduld die Weibchen erwarteten und deren Gehäuſe auf— 
biſſen, um das Herauskommen derſelben zu beſchleunigen. Sowie letztere erſchienen waren, 
erfolgte am Eingange der Bienenwohnungen die Paarung und das Ablegen der zahlreichen 
ovalen, ſehr kleinen Eierchen hinten in den zu den Bienenneſtern führenden Erdröhren, 
Ende September entſchlüpften die 1 mm langen Larven von der auf S. 138 abgebil— 
deten Form (a), ausgezeichnet durch lange Fühler, lange, langbehaarte Beine, zwei ge— 
krümmte Schwanzborſten am ſtumpf zugeſpitzten Leibesende und durch zwei Augen auf jeder 
Seite des Kopfes. Alle dieſe Merkmale ſowie die harte Körperbekleidung erinnern an die 
erſte Larvenform der vorher beſprochenen Familienglieder. Die Lärvchen find außerordent- 
lich beweglich, verlaſſen jedoch ihre Geburtsſtätte nicht, und ſitzen ſchließlich haufenweiſe bei— 
ſammen, um die Wintermonate zu verſchlafen. Mit dem Erwachen des neuen Lebens im 
Frühjahr verlaſſen die rechtmäßigen Zellenbewohner, die jungen Schnauzenbienen, ihre 
Wiege, und ſofort ſind die Sitarislarven bereit, ſich an den vorbeikriechenden Bienen feſt— 
zuhalten und ſich von ihnen wegtragen zu laſſen. Da die Bienenmännchen ſtets mehrere 
Tage vor den Weibchen ausſchlüpfen, ſo gelangen die Larven zum großen Teil auf die 
männlichen Bienen. Dieſe würden für ihr weiteres Fortkommen ſchlecht ſorgen, da ihnen 
die Weibchen allein nur dienen können. Sei es nun, daß fie durch Vermittelung der honig: 
ſpendenden Blumen oder während der Paarung der Bienen auf letztere überkriechen, ſei 
es, daß manche, bei den Bienenmännchen zurückbleibend, zu Grunde gehen, ſo viel ſteht 
feſt, daß ihrer genug, wie es ihre Beſtimmung fordert, auf den weiblichen Schnauzenbienen 
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verweilen. Dieſe nun bauen, gleich ihren Müttern, Neſter, tragen Honig in die Zellen, 
legen je ein Ei auf den Vorrat und verſchließen die Zelle. Letzteres darf die Sitarislarve 
nicht abwarten, ſondern muß ſofort auf das Ei herabgleiten, ſowie es dem mütterlichen 
Schoße entſchlüpft iſt. Am 21. Mai beobachtete Fabre gefüllte und mit einem Eie belegte 
Zellen und hier und da auf dem Eie eine Larve. Sobald die Zelle geſchloſſen iſt, beißt 
die Larve das Ei auf, verzehrt deſſen Inhalt als erſte Nahrung nach ſo langer Entbehrung 

und bleibt auf der Eiſchale wie auf einem Floſſe ſitzen, um von da aus die für die Bienen⸗ 

larve beſtimmten Vorräte aufzuzehren. In ihrer urſprünglichen Form würde ſie dies 
ſchwerlich bewirken können, weil die harte Körperbedeckung zu wenig nachgeben und eine 

Vergrößerung nicht zulaſſen würde. Un⸗ 
zweifelhaft erfolgt die Körperumwandlung 
unmittelbar nach dem Genuſſe des Bienen⸗ 
eies und vor dem des Honigs, welcher das 
volle Wachstum bedingt. Iſt dieſer auf⸗ 
gezehrt, jo hat die erwachſene zweite Zar: 
venform (b) ein mehr madenartiges Aus: 
ſehen: einen dicken, weichen Körper, mit 
einem augenloſen, kleinen Kopfe, an wel- 
chem Fühlerſtumpfe und Kinnbacken unter⸗ 
ſchieden werden können; auch tragen die 
drei vorderſten Glieder ſechs, allerdings 

N ſehr kurze Beinchen. Dieſe zweite Larven⸗ 
a Erſte, b zweite, d dritte Larvenform, e Scheinpuppe, e Puppe form verkürzt ſich allmählich, erhärtet und 

des e e ee, muralis). nimmt Eiform, den zu der Überwinte⸗ 

rung geſchickten Zuſtand, an, welcher als 
Scheinpuppe, Pſeudonymphe (c), bezeichnet worden iſt. Aus dieſer entſteht im nächſten 
Frühjahr ein dritte, der zweiten außerordentlich ähnliche Larvenform (d), und aus dieſer 
endlich durch abermalige Häutung die regelrechte Puppe (e), welcher der Käfer ſchließlich 
Ende Auguſt des zweiten Jahres ſeit dem Eierlegen ſein Daſein verdankt. 

Die Verwandlungsgeſchichte, wie wir ſie bei den beiden letzteren Familien, den Pflaſter⸗ 
käfern und den Fächerträgern, in ihren Grundzügen kennen gelernt haben, überraſcht durch 

die größere Mannigfaltigkeit (Hypermetamorphoſe) im Vergleiche zu den zwei Über⸗ 
gangsformen der Larve und der Puppe bei den anderen Käfern. Es kommt hier ein nicht 
zu überſehender Umſtand, die Abhängigkeit von dem Leben eines anderen Kerfes, mit einem 
Worte, das Schmarotzerleben hinzu. Wir werden ſpäter bei einer anderen Ordnung das 
ſelbe in noch weit ausgebildeterer Form kennen lernen, aber ſo verborgen und in geheimnis— 
volles Dunkel gehüllt, daß nur der mit dem Mikroſkop vertraute Fachmann unter gewiſſen 
günſtigen Verhältniſſen den Schleier zu lüften vermag. Die Verſuche hierzu ſtehen ſehr 
vereinzelt da, haben aber eine gleich große Wandelbarkeit der Larvenform ergeben. Für 
unſere Familien bedarf es nicht jener wiſſenſchaftlichen Apparate und Durchbildung, ſondern 
nur der Ahnung von den intereſſanten Verhältniſſen, einer günſtigen Gelegenheit 
und der Ausdauer in vorurteilsfreier Beobachtung. In der Vorausſetzung, daß bei einem 
oder dem anderen meiner Leſer die beiden letzten Punkte eintreffen könnten, habe ich den 
Gegenſtand berührt, um aufzufordern, denſelben weiter zu verfolgen, zu berichtigen oder 
zu vervollſtändigen. 
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Mit Übergehung langgeſtreckter, den vorigen nahe verwandter Käferchen, welche auf 
Blumen leben und zur Familie der Oedemeriden vereinigt wurden, kommen wir nun 
zu denen, welche wenigſtens ſcheinbar nur vier Glieder an allen Füßen haben und darum 
vierzehige Käfer (Tetramera) heißen. Die Neueren wollen ſie Coleoptera crypto- 
pentamera genannt wiſſen, weil allerdings bei vielen das vorletzte Glied ſich zwar ver— 
ſteckt, aber nachweiſen läßt, und daher in Wirklichkeit fünf Glieder vorhanden ſind. Die 
Rüſſelkäfer (Curculionina) werden unſere Aufmerkſamkeit zunächſt in Anſpruch 
nehmen. Wie der Name beſagt, verlängert ſich bei ihnen der Kopf vorn rüſſelartig und 
trägt an der Spitze dieſer Verlängerung die Freßwerkzeuge, welche bis auf die fehlende 
Oberlippe in allen Teilen vorhanden ſind und ſich durch die ſehr kurzen Taſter, dreigliederige 
der Unterlippe und viergliederige der Kiefer, auszeichnen. Die Kinnladen haben in der 
Regel nur einen Lappen und werden ganz oder größtenteils durch das Kinn bedeckt in 
der erſten Legion Lacordaires, welche ſich wieder in ſechs Sippen teilt, oder ſie liegen 
vollkommen offen in der zweiten, die übrigen 76 Sippen umfaſſenden Legion. Von den 
Kinnbacken läßt ſich nur anführen, daß ſie kurz ſind, denn ihre Form ändert ſehr ab. 
Die acht: bis zwölfgliederigen Fühler entſpringen in einer Grube oder Furche (Fühler: 
furche) des Rüſſels, ſind in den meiſten Fällen gebrochen und keulenförmig. Rücken und 
Weichen des Halsſchildes verſchmelzen miteinander; die Vorderhüften berühren ſich oder 
bleiben getrennt wie die anderen Hüften und bewegen ſich in nur geſchloſſenen Pfannen. 

Die Füße, deren drittes Glied zweilappig zu ſein pflegt, haben meiſt eine ſchwammige Sohle 
und vier deutliche Glieder, öfter ein verſtecktes fünftes. Der Hinterleib, umſchloſſen von 

den Flügeldecken, ſetzt ſich aus fünf, ſehr ſelten aus ſechs Bauchringen zuſammen, von 
denen der dritte und vierte meiſt kürzer als die übrigen ſind. Der Rüſſel als weſentlicher 

Charakter dieſer Familie, faſt allen denkbaren Anderungen unterworfen, ſchwankt am meiſten 
in der Länge. In vielen Fällen, wo er faſt gleiche Dicke mit dem Kopfe behält, würde 
man ihn der Kürze wegen kaum für einen ſolchen erklären können und zweifelhaft ſein, 
ob man einen Rüſſelkäfer vor ſich habe, wenn nicht alle ſonſtigen, dieſer Familie eignen 
Merkmale zuſammenkämen. Dem gegenüber ſtehen Fälle, in welchen er bei fadenförmiger 
Dünnheit die Körperlänge erreicht oder übertrifft. Der dicke, kurze und mehr oder weniger 
verlängerte, dünne Rüſſel ändert das Anſehen der Käfer ſo weſentlich, daß die beiden 
Hauptgruppen: Kurzrüßler und Langrüßler, bisher bei der Einteilung einander entgegen— 
geſetzt wurden. Ob eckig oder gerundet, vorn verdickt oder verdünnt, gerade oder gebogen, 
jedoch immer nach unten, ob einlegbar in eine Grube zwiſchen den Hüften oder nicht, das 

ſind Dinge, die näher berückſichtigt ſein wollen, um die ungefähr 350 Gattungen zu unter— 
ſcheiden. Aber nicht bloß der Rüſſel, auch die Fühler, die Beine, die ganze Geſtalt der 
Tiere durchlaufen die mannigfachſten, innerhalb der gegebenen Grenzen nur möglichen 
Bildungen; ſo kommt z. B. in Hinſicht auf letztere die Kugel- neben der Linienform vor. 

Die ſämtlichen Rüſſelkäfer, mit geringen Ausnahmen nur von mittlerer Größe, leben 

von Pflanzen, und weil oft beſtimmte Arten von jenen auf beſtimmte Arten von dieſen 
angewieſen ſind, ſo hängt die Verbreitung jener auf das genaueſte mit der Pflanzenwelt 
zuſammen. Es gibt keinen Teil eines Gewächſes von der äußerſten Wurzelſpitze bis zu 

der reifen Frucht, welcher vor den Angriffen ihrer Larven geſichert wäre. 
Dieſe gleichen am meiſten denen der Diebkäfer unter den Holzbohrern, haben einen 

runden, nach unten gerichteten Kopf, einen ſchwach eingekrümmten, faltigen, fußloſen, 
mehr oder weniger behaarten Körper, der ſich nach hinten etwas verengert. Die Mund— 
teile beſtehen außer dem viereckigen Kopfſchilde aus kurzen, kräftigen Kinnbacken, einem 
dicken, fleiſchigen Kinne, an deſſen Vorderende die zweigliederigen Taſter aus gemeinſamer 

Wurzel entſpringen, und aus feſt mit der Zunge verwachſener, bewimperter Innenlade 



140 Erſte Ordnung: Käfer; dreiundzwanzigſte Familie: Rüſſelkäfer. 

des Unterkiefers. Die Fühler ſind nur warzenförmig, die Augen nicht oder in geringer 
Anzahl vorhanden. | 

Die Familie der Rüſſelkäfer übertrifft alle anderen an Reichtum der Arten, indem 
das neueſte Verzeichnis davon 10,143 aufzählt; hinſichtlich der Verbreitung über die Erde 
überwiegen dieſelben alle anderen in dem Maße, als ſie ſich dem Gleicher nähern, und bevor— 
zugen Amerika gegen die Alte Welt; vorzüglich iſt der Süden des genannten Erdteiles auch 
für dieſe Kerfe eine unerſchöpfliche Fundgrube und weiſt neben anderen heißen Ländern 
Arten auf, welche durch den Schmelz, die Pracht ihrer Farben und deren Zuſammen⸗ 
ſtellung über alle Beſchreibung erhaben ſind, und mit dem koſtbarſten Schmucke, den eine 
Künſtlerhand aus den edelſten Metallen anfertigt, um die Siegespalme ſtreiten können. 

Liniierter Graurüßler (Sitones lineatus), in der mittleren Figur vergrößert, und einige nahe verwandte Arten 

in Vergrößerung. 

Wie lückenhaft daher unſere weiteren Ausführungen hier ausfallen müſſen, geht aus den 
eben gegebenen Andeutungen zur Genüge hervor. | 

Der liniierte Graurüßler (Sitones lineatus) mag ein Bild von den durch— 
ſchnittlich ſehr unanſehnlichen Kurzrüßlern geben. Er iſt durch dichte Beſchuppung grau 
oder grünlichgrau; der Kopf, drei Längsſtreifen über das Halsſchild und von den flachen 
Zwiſchenräumen zwiſchen den Punktreihen der Flügeldecken einer um den anderen ſind heller 
beſchuppt, mehr gelblich. Den Kopf zeichnet überdies eine tiefe Längsfurche, das nahezu 
walzige, jedoch ſeitlich ſchwach gebauchte Halsſchild ein die Länge überwiegender Breiten: 
durchmeſſer aus. Mehrere andere teilweiſe ſchwer unterſcheidbare Arten, mit der genannten 
untermengt, kriechen maſſenhaft an der Erde und zwiſchen niederen Pflanzen umher, nachdem 
fie aus der winterlichen Erſtarrung erwacht find. Als Nahrung ſcheinen fie Schmetter— 
lingsblümlern vor allen anderen den Vorzug zu geben, wenigſtens lehren dies die mit 
dergleichen, wie Erbſen, Pferdebohnen, Luzerne und verwandten Futterkräutern, beſtellten 
Felder. An jung aufgeſproßten Pflanzen genannter Arten ſieht man nämlich öfter die 
Samenlappen, an älteren die zarteren Stengelblätter ringsum ausgekerbt. Dieſe Rand⸗ 
veränderung, welche der Nichtkenner wegen einer gewiſſen Regelmäßigkeit für das natür⸗ 
liche Vorkommen halten könnte, haben die Zähne der hungerigen Graurüßler hervor: 
gebracht und entſchieden dadurch dem kräftigen Wachstum junger Pflanzen Eintrag gethan, 
wenn ſie den Keimblättern und zarten Stengeln, die ſie gleichfalls nicht verſchonen, zu 
arg zugeſprochen haben. Trotz ihrer Häufigkeit kennt man die früheren Stände dieſer 
Käferchen noch nicht. | 

Die 82 befannten Arten leben in den Mittelmeerländern, dem übrigen Europa und 
einige in Nordamerika und ſtimmen ſämtlich in folgenden Merkmalen überein: Vor den 
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ſtark vortretenden Augen verlängert ſich der Kopf unter ſchwacher Verjüngung nur wenig 
und bildet ſomit einen kurzen, gekanteten Rüſſel, durch deſſen Oberfläche eine Längs— 
furche läuft. Die am Mundwinkel eingelenkten Fühler ſind gekniet und ziemlich dünn, 
ihr Schaft erreicht die Augenmitte, wo an deren Unterrande die für ihn beſtimmte Rinne 
aufhört. Die Flügeldecken ſind zuſammen mehr oder weniger walzig, immer breiter als 
das Halsſchild, an den Schultern und der Spitze ſtumpf und bergen nicht nur die Leibes— 
ſpitze, ſondern auch Flügel; die Beine ſind einfach, mäßig lang, an den Schienenenden 
ohne Hornhaken. 

Für diejenigen meiner Leſer, welche Gelegenheit haben ſollten, eine reich ausgeſtattete 
Sammlung von Rüſſelkäfern einzuſehen, ſei beiläufig bemerkt, daß die nur ſüdamerika— 
niſchen, kurzrüſſeligen Gattungen Cyphus, Platyomus und Compsus Arten enthalten, 
welche an Zartheit der Farben und an Ausputz durch goldglänzende Schuppen zu dem 
Schönſten gehören, was man überhaupt in dieſer Hinſicht ſehen kann. 

Der ſchwarze Dickmaulrüßler (Otiorhynchus niger; Abbildung S. 142) oder 
der große ſchwarze Rüſſelkäfer, wie er bei den Forſtleuten allgemein heißt, ein glänzend 
ſchwarzer Käfer mit gelbroten Beinen, wenn die ſchwarzen Kniee und Fußglieder aus— 
genommen werden, deſſen Flügeldecken Grübchenreihen und in den Grübchen je ein graues 
Härchen tragen, mag ſtatt aller die gedrungene Geſtalt einer vorherrſchend europäiſchen, 
dann weiter in den außereuropäiſchen Mittelmeerländern und Aſien vorkommenden Gattung 
zur Anſchauung bringen, welche an Artenzahl (444) von keiner zweiten heimiſchen erreicht 
wird. Dieſe Käfer, in ihren größten Arten vorherrſchend den Gebirgswäldern zugethan, 
zeichnen ſich alle aus durch einen nur ſchwach geneigten Kopf, welcher nicht bis zu dem 
hinteren Augenrande im Halsſchilde ſteckt und ſich nach vorn zu nur kurzem Rüſſel verlängert. 

Der am Vorderrande ausgeſchnittene Rüſſel erweitert ſich ſeitlich über der ſehr weit vor— 
gerückten Einlenkungsſtelle der Fühler lappenartig und rechtfertigt auf dieſe Weiſe die deutſche 
Benennung Lappenrüßler oder Dickmaulrüßler, durch welche man den wiſſenſchaft— 
lichen Namen wiedergegeben hat. Seine Grube für die Fühler iſt nach dem oberen Augen— 
rande hin gerichtet und viel zu kurz, um den mindeſtens noch einmal ſo langen Fühlerſchaft 
aufnehmen zu können. Die Geißel beſteht aus zehn Gliedern, von denen die beiden erſten 
merklich länger als breit ſind, die drei letzten aber im engen Anſchluſſe aneinander den 
eiförmigen zugeſpitzten Fühlerknopf bilden. Das Halsſchild iſt an beiden Enden gerade 
abgeſtutzt, an den Seiten mehr oder weniger bauchig erweitert und das Schildchen undeutlich. 
Die harten Flügeldecken ſind breiter als das Halsſchild, aber an den gerundeten Schul— 
tern wenig vorſpringend, bei den ſchlankeren Männchen ſchmäler und an der Spitze etwas 
länger ausgezogen als beim Weibchen. Die Vorderhüften ſtehen in der Mitte ihres Ringes 
nahe beiſammen, alle Schienen tragen einen nach innen gekrümmten Endhaken und die 
viergliederigen Füße einfache Klauen. Der Körper iſt ungeflügelt. Die gemeinſamen 

Gattungsmerkmale ſetzen ſich in der düſteren, ſchwarzen, braunen oder durch Beſchuppung 
grauen Färbung des ganzen Körpers zumeiſt fort, doch zeichnen ſich auch mehrere Arten 
durch gold- oder ſilberglänzende Schuppenbekleidung einzelner Stellen vorteilhaft aus. 
Als Kinder des gemäßigten nördlichen Erdſtriches bleiben ſie allerdings in dieſer Beziehung 
gewaltig hinter ihren nahen Verwandten auf den Philippiniſchen Inſeln und Neuguinea 
zurück. Dort kommen ſchwarze Dickrüßler (Pachyrhynchus) vor, deren Halsſchild 

und Flügeldecken durchſchnittlich noch bauchiger, gleichzeitig aber mit Binden oder Flecken 
aus azurblauen, gold⸗ oder ſilberglänzenden Schuppen verziert find und einen wunderbar 
ſchönen Anblick gewähren. 

Unſere Art nun, um zu ihr zurückzukehren, findet ſich beinahe das ganze Jahr hindurch 
in den Nadelwäldern der Gebirge, ohne der Ebene gänzlich zu fehlen, iſt als flügelloſer 



142 Erfte Ordnung: Käfer; dreiundzwanzigſte Familie: Rüſſelkäfer. 

Käfer an ihre Geburtsſtätte gebunden und daher immer da zu finden, wo ſie ſich einmal 
eingebürgert hat. Vom Auguſt ab und ſpäter trifft man den Käfer in ſeiner Heimat 
ſicher unter Moos, Bodenſtreu oder Steinen an, wie halb erſtarrt und ungemein träge. 
Da man nun in ſeiner Umgebung die Überreſte feiner Brüder gleichfalls reichlich umher: 
liegen ſieht, ſo kann es zweifelhaft bleiben, ob er den Stein als ſeinen Leichenſtein oder 
nur als den Ort betrachtet wiſſen will, der ihn während ſeines Winterſchlafes ſchützen ſoll. 
Beide Annahmen laſſen ſich miteinander vereinigen: iſt er lebensmüde, und will er einen 
ruhigen Platz haben, an welchem er ſein müdes Haupt niederlege, ſo iſt er ein alter Käfer, 
der ſeinen Lebenszweck erfüllt hat; will er dort nur den Winter verſchlafen, ſo wurde 
er im Laufe des Sommers im Schoße der Erde geboren, bekam aber noch Luſt, ſich draußen 

in der Welt umzuſchauen, ehe der 
unfreundliche Winter zu einem 
abermaligen Verkriechen zwingt. 
Dem ſei nun, wie ihm wolle, 
um die Pfingſtzeit ſind die Käfer 
in den Fichtenbeſtänden am 
zahlreichſten und benagen junge 
Stämmchen unmittelbar über 
der Erde, beſonders wenn ſie, 
durch den Graswuchs gedeckt, bei 
ihrer Arbeit nicht geſtört werden. 
Mit der Zeit rücken ſie höher 
hinauf und laſſen ſich den jungen 

Maitrieb gleichfalls ſchmecken. 
Durch die Endhaken der Schienen 
können ſie ſich außerordentlich 
feſthalten, ſo daß der heftigſte 
Wind ſie ſo leicht nicht herab— 

zuwerfen vermag, ſowie man ſie nur mit einem gewiſſen Kraftaufwande von dem Finger 
losbringt, in welchen ſie ſich beim Aufnehmen ſofort einhaken. Während der genannten 
Zeit erfolgt auch die Paarung. Das befruchtete Weibchen kriecht in die Erde und legt ſeine 
zahlreichen Eier ab. Die aus denſelben geſchlüpften Larven freſſen an den Wurzeln der 
Nadelhölzer in Weiſe der Engerlinge und werden meiſt in kleineren Geſellſchaften bei 
einander gefunden. Die Larve iſt derjenigen des Hylobius abietis (S. 145) ſehr ähn⸗ 
lich, aber auf Querreihen von Dornhöckerchen büſchelweiſe und auffällig behaart. Da man 
den Sommer über alle Entwickelungsſtufen nebeneinander antreffen kann, ſo muß die Ver⸗ 

wandlung eine ungleichmäßige ſein, wenn ſie ſich auch in Jahresfriſt vom Eie bis zum 
Käfer abſpielt. Aus jener Unregelmäßigkeit erklärt ſich auch das von Juni bis September 

beobachtete Hinzukommen neuer Käfer zu den überwinterten und ſomit ihr eingangs er: 
wähntes Vorhandenſein das ganze Jahr hindurch. 

Die befallenen Pflanzen werden im erſten Jahre gelb, im nächſten rot und ſterben 
ab, weshalb man der Vermehrung des Käfers durch Einſammeln und Töten desſelben 
entgegenwirken muß. — Bei der Menge von pflanzenfreſſenden Lappenrüßlern, welche ſo 
leicht auf keine beſtimmte Pflanze ausſchließlich angewieſen ſind und an ihren Geburts— 
ſtätten bleiben müſſen, es ſei denn, daß die Waſſerfluten ſie anderwärts an das Land 

ſpülen, darf es nicht wundernehmen, daß dieſe und jene Art verderblich an unſeren Kul⸗ 
turen auftreten kann. So der gefurchte Dickmaulrüßler (Otiorhynchus sulcatus), 
eine kleinere Art mit unregelmäßig den ſchwarzen Körper deckenden Fleckchen aus graugelben 
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Schuppenhaaren, auf den jungen Trieben des Weinſtockes, während ſeine Larve die Wurzeln 
der Primeln, Erdbeeren, Steinbreche, Aſchenkräuter und anderer benagt. Der ſogenannte 

Spitzkopf (O. nigrita), dem vorigen ähnlich, aber noch grauer, und der braunbeinige 
Lappenrüßler (O. picipes) haben dann und wann gleichfalls die Rebenſchoſſe oder 
Pfropfreiſer geſchädigt, der Liebſtöckel-Lappenrüßler, Naſcher (O. ligustiei) die 
Pfirſichen und namentlich auch den Luzerneklee. Dieſe und andere in gleicher Weiſe ſich 
unnütz erweiſenden Arten müſſen ſorgfältig abgeleſen werden, ſobald ſie ſich zeigen, ehe 
die Weibchen ihre Eier abgelegt haben, und man wird ſich ihrer bald entledigen. 

Unter dem Namen der Grünrüßler hat früher Ratzeburg eine Anzahl Kurzrüßler 
verſchiedener Gattungen darum zuſammengefaßt, weil der Körper der meiſten mit gold— 

grünen, kupferroten oder metalliſch blau ſchimmernden Schuppen reichlich bedeckt iſt, und 

weil ſie zahlreich auf dem verſchiedenſten Laubholzgebüſche als Knoſpenfreſſer erſcheinen. 
Der Syſtematiker begreift unter jenen die der Sippe der Lappenrüßler angehörenden 
Gattung Phyllobius, wo die Fühlergrube des Rüſſels ebenfalls faſt gerade gegen die 

vordere Augenmitte aufſteigt, die lang-eiförmigen Flügeldecken aber an der Schulter ſtumpf— 
winkelig vortreten und Flügel bergen. Außerdem gehören hierher einige im Syſteme voran— 
gehende geflügelte Gattungen, namentlich Metallites mit vierkantigem, oben flachem Rüſſel 
und kegelförmigen Grundgliedern der Fühlergeißel und Polydrosus mit rundlichem Rüſſel 
und länglichen Grundgliedern der Geißel. Die Entwickelungsgeſchichte dieſer gemeinen Käfer 
iſt bisher noch ſehr wenig aufgeklärt, ſie ſelbſt aber ſchließen ſich ihrem Kleide nach mehr 
als die meiſten heimatlichen den glänzenden Erſcheinungen heißer Länderſtriche an. 

Über Afrika und die Mittelmeerländer Europas breitet ſich in zahlreichen Arten die 
Gattung der Kurzhörner (Brachycerus) aus, welche unwillkürlich an die Feiſtkäfer 
unter den Verſchiedenzehern erinnert, unterſetzte, in ihren einzelnen Teilen plumpe, düſter 
gefärbte Kerfe, welchen man auf den erſten Blick anſieht, daß ſie träge und in gewiſſer 
Hilfloſigkeit an der Erde und unter den Pflanzen umherkriechen müſſen. Bei genauerer 
Betrachtung finden ſich die eiförmigen oder rechteckigen, glatten oder mit erhabenen Hiero— 
glyphen beſchriebenen Flügeldecken verwachſen. Der faſt ſenkrecht geſtellte Kopf trägt einen 
ſehr dicken, von ihm durch tiefe Querfurche allermeiſt abgeſchnürten, nach vorn erweiterten 
Rüſſel mit tiefer, bogig gekrümmter Fühlerfurche und dicke, kurze Fühler. Die Augen 
umgibt mehr oder weniger vollſtändig, beſonders nach oben, eine Wulſt, welche die Rau— 
heit der Oberfläche erhöht, die am queren Halsſchilde noch mehr zur Entwickelung kommt, 
indem Furchen, Buckel, ſeitliche Dornen ꝛc. große Unregelmäßigkeiten erzeugen. Häufig 
erweitert es ſich nahe den Augen lappenartig, ſo daß dieſe zum Teil wie von einem Scheu— 
leder bedeckt werden. Das Schildchen fehlt. Die Flügeldecken ändern ſehr in ihrer Form, 
gehen in ſanften Rundungen allmählich in die den Körper umſchließenden Seitenteile über, 
oder biegen ſich unter Leiſtenbildung rechtwinkelig um, runden ſich an den Schultern und 

nach hinten ab oder ſtellen nahezu ein Rechteck, auch ein Quadrat dar. Die Beine ſind, 
wie alles, plump, die Schenkel verdicken ſich allmählich, die mittelſten berühren ſich in 
ihren Hüften, die Schienen ſind gerade, an der Spitze nach innen und außen geeckt, ihre 
Füße ſchmal, faſt drehrund, die drei erſten Glieder am Ende nach unten ſpitz ausgezogen. 

Die Chitinbedeckung des dicken Körpers pflegt bei den Rüſſelkäfern überhaupt ſehr hart zu 

ſein, übertrifft aber hier in dieſer Beziehung den gewöhnlichen Grad um ein Bedeutendes. 
Zu der zweiten Lacordaireſchen Legion, zu den Rüſſelkäfern mit freien, nicht be— 

deckten Kinnbacken, zählen alle weiterhin aufzuführenden Arten, zunächſt die Stengel— 
bohrer (Lixus). Dieſe ungemein geſtreckten, walzigen Käfer beſitzen die merkwürdige 
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Eigentümlichkeit, ſich mit einem ausgeſchwitzten gelben Staube zu überziehen und denſelben 
bis zu einem gewiſſen Grade zu erneuern, wenn er durch Abreiben verloren gegangen iſt. 
Sie breiten ſich über alle Erdteile aus, und die Larven der heimiſchen leben in den Stengeln 
verſchiedener Stauden bohrend. 

Der lähmende Stengelbohrer (Lixus paraplecticus) iſt ein eigentümlich ge⸗ 
bauter Käfer, deſſen Geſtalt unſere Abbildung vergegenwärtigt, deſſen Farbe, wenn der 
gelbe Überzug abgerieben, graubraun erſcheint; das Halsſchild iſt äußerſt fein runzelig 

punktiert und an dem Vorderrande in der Augengegend lang bewimpert. Ihren Bei⸗ 
namen hat die Art infolge der irrigen Anſicht erhalten, daß die Pferde durch den Genuß 
der Larve gelähmt würden. Dieſelbe lebt nämlich in den dicken, hohlen Stengeln des 

Pferdekümmels (Phellandrium aquaticum, neuer: 
dings Oenanthe aquatica) gleichzeitig mit denen eines gelb⸗ 
geſtreiften, grünen Blattkäfers (Helodes phellandrii), in 
Sium latifolium und anderen am Waſſer ſtehenden Dol⸗ 

den. Wenn man zur Blütezeit einen kleinen Wald der erſt⸗ 

genannten am Rande eines Sumpfes näher ins Auge faßt, 
kann man einzelne Bohrlöcher von der Größe eines großen 
Schrotkornes daran entdecken. In ſolchem Falle flog der 
Vogel bereits aus, beim Spalten der unverletzten Stengel 
findet man zu dieſer Zeit loſe in einem der inneren Fächer 
ruhende Puppen, eben ausgeſchlüpfte, noch ganz weiche und 
weiße Käfer, aber auch vollkommen ausgebildete, welchen 
nur noch übrigbleibt, ſich herauszunagen. In jedem Fache 
lebt nur ein Stengelbohrer, während die anderen Mit: 
bewohner in der Regel zahlreicher beiſammen getroffen 

= Wi werden. | 
Lähmender Stengelbohrer Der Käfer überwintert in einem ſicheren Verſtecke in 

4 

Li . x x 2 ” 2 — — 7 Gres Patche Order per Nähe folcher Orte, wo im Frühling die jungen Triebe 
der Futterpflanze aufſproſſen; ich habe ihn ſehr vollkommen 

und dicht beſtäubt unter anderen am 30. September 1872 in einer mit ſeiner Futterpflanze 
umſäumten, zu der Zeit faſt ausgetrockneten Lache maſſenhaft mit dem Streifnetze einge⸗ 

fangen und zum Teil in feſt aufeinander ſitzenden Pärchen. Auch im nächſten Frühjahr 
folgt nach anderen Beobachtern die Paarung. Werden ſeine Wohnplätze vom Frühjahrs⸗ 
waſſer überſchwemmt, ſo zeigt er ſich als geſchickter Schiffer oder Schwimmer. Er kriecht 
dann auch an der Pflanze in das Waſſer hinab, und hier unter demſelben legt das be⸗ 
fruchtete Weibchen ſeine Eier einzeln. Es geſchieht dies zu einer Zeit, wo die wenigſten 

ſeiner Futterpflanzen ſchon aus dem Waſſer herausgewachſen ſein dürften. Damit er deren 
Hervorkommen nicht erſt abzuwarten brauche, hat die Natur ihn ſo organiſiert, daß er 
unter dem Waſſer jenes Geſchäft verrichten kann. 

Die Gabelſpitzchen an den Enden der Flügeldecken kommen außer ihm in dieſer Ent⸗ 
wickelung nur noch einer Art zu, ſie alle aber ſtimmen in dem walzigen, mäßig langen 
Rüſſel, deſſen Fühlerfurche nach der Kehle hin verläuft, überein. Die ovalen Augen ſtehen 
frei vor dem Halsſchilde, deſſen Hinterrand zweimal ſeicht gebuchtet iſt. Das Schildchen 

fehlt; die Vorderſchenkel ruhen auf kurz zapfenförmigen Hüften, und die ſämtlichen Schienen 
laufen in einen kurzen Haken aus, mit welchem fie ſich ſehr feſt an ihre Unterlage ans 

klammern. Sofort laſſen ſie los und mit angezogenen Beinen ſich fallen, wenn ſie eine Ge⸗ 
fahr bemerken, Erſchütterung ihres Standortes fühlen ꝛc.; darum ſtreift man ſie ſo leicht in 
das Netz, welches in mähender Bewegung die oberen Partien der Futterpflanze bearbeitet. 
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Den bunten Heilipen (Heilipus) in Südamerika ſehr nahe ſteht die Gattung 
Pissodes, die Vertreter jener in den gemäßigten und kalten Strichen der nördlichen Halb— 
kugel bildend. Die braunen, durch lichte Borſtenhaare gezeichneten Arten leben, wie die un: 
gemein ähnlichen Hylobien, auf Koſten der Nadelhölzer, welche ſie, an den jungen Trieben 
ſaugend, zur Saftzeit anzapfen. Der Saft fließt aus den zahlreichen Löchern aus, die 
Rinde bläht und löſt ſich und der Zweig ſtirbt ab. Pflanzenkulturen werden hierdurch vor— 
zugsweiſe beeinträchtigt. Die beiden in dieſer Beziehung als „Kulturverderber“ bei der Forſt— 
verwaltung beſonders ſchlecht angeſchriebenen Käfer haben wir S. 145 u. 147 abgebildet. 
Der große Fichtenrüſſelkäfer oder große braune Rüſſelkäfer (Hylobius abie- 
tis) entſcheidet ſich mit Vorliebe für Fichten und überwiegt an Größe, daher die Namen. 

Seine Körperform bedarf keiner weiteren Erörterung, hin— 
ſichtlich der Färbung ſei nur bemerkt, daß auf heller oder 
dunkler kaſtanienbraunem Grunde die bindenartig gereihten 
Flecke roſtgelben Borſtenhaaren ihren Urſprung verdanken. 
Drei weſentliche Merkmale unterſcheiden ihn von dem fol— 

genden: die nahe am Munde dem dickeren Rüſſel angehef- 
teten Fühler, das ebene, dreieckige Schildchen und ein ziem- 
lich tiefer Ausſchnitt im Vorderrande der Vorderbruſt. Eine 
ſtumpfe Schwiele vor der Spitze jeder Flügeldecke und die 
Dornſpitze, in welcher die Schienen nach innen auslaufen, 
hat er mit dem folgenden gemein; der an jedem ſeiner dicken 
Schenkel bemerkbare Zahn endlich unterſcheidet ihn von an— 
deren Geſinnungsgenoſſen. Mit Hilfe jenes Schienendornes 
können ſich die trägen Käfer ungemein feſthalten, ſo daß es 
ſchwer und ſogar ſchmerzhaft wird, ſie von einem Finger 
wieder los zu bekommen. Die Hauptflugzeit des Käfers und a N 
mithin auch feine Paarung fällt in die Monate Mai und PA 0 0 A 
Juni, doch finden ſich vereinzelt geeinigte Pärchen auch ee 5 Auf NN 
noch im September, ohne daß von dieſer Zeit an das Brut: f 8 
geſchäft ſeitens der Weibchen weiter verfolgt wird. Wenn 11755 ee em! 9 5 
von einer Flugzeit geſprochen wird, ſo meinte man damit Käfer auch vergrößert. 
die Zeit des allgemeinen Erſcheinens, ohne damit immer an 
Umherfliegen zu denken. Unſer Käfer fliegt bei Sonnenſchein und zieht ſich namentlich be— 
hufs des Brutgeſchäftes nach entfernter gelegenen Brutplätzen, ſobald ſeine Geburtsſtätte 
ſich zu ſolchen nicht eignet; iſt er aber an einem ſolchen angelangt, ſo ſieht man ihn in 
trägem Marſche zu Fuße gehen oder an Stämmchen und Zweigen ſitzen und freſſen. Wie 

bereits erwähnt, iſt er ein Kulturverderber, indem er älteren Stämmen mit dicker, här— 
terer Rinde nicht zu nahe kommt, ſondern nur ſchwache Rinde platzweiſe benagt. Infolge 
der Verletzung dringt das Harz hervor, erhärtet und gibt dem Stämmchen oder dem Zweige 
ein unangenehm grindiges Anſehen, dem das Vergilben der Nadeln und das Abſterben der 
ganzen Pflanze nachfolgt. Während der Paarung beſteigt das kleinere Männchen das Weib— 
chen, beide verweilen längere Zeit in dieſer Stellung und laſſen ſich an Stämmen, Klaf— 
tern, Planken ꝛc. beobachten; iſt dieſelbe vorüber, ſo hört auch der Fraß allmählich auf, die 
Männchen ſterben, die Weibchen erſt dann, wenn ſie ſich ihrer Eier entledigt haben. 

Die ſchmutzig weißen und durchſcheinenden Eier werden in die Rindenritze von Stöcken, 

unterhalb des Wurzelknotens, an die vorſtehenden Wurzeln, namentlich aber an die Enden 

der abgehauenen Wurzeln, gelegt, und daher find Kiefern- und Fichtenſchläge, auf weite— 
ren Flächen ſich ausdehnende mehr als kleine, die wahren Brutſtätten für dieſen Käfer. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 10 
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Die Larven ſchlüpfen 2—3 Wochen ſpäter aus den Eiern und arbeiten ſich in mehr 
oder weniger geſchlängeltem, mit ihrem Wachstum natürlich an Breite zunehmendem Gange 
bis auf den Splint, bei dünner Rinde auch etwas in dieſen hinein, verfolgen die Wurzel— 
äſte bis in die Erde hinab, bis 64 cm unter die Oberfläche gehend. Schließlich findet ſich 

am breiteſten Ende des Ganges in einem Polſter von Bohrſpänen die Puppe. Über das 
Ausſehen dieſer ſowie der Larve bedarf es keiner Worte weiter, da beide durch das Bild 
zur Anſchauung gebracht worden ſind. Was die Zeitdauer der Entwickelung anlangt, ſo 
iſt dieſelbe keine ſo gleichmäßige, daß ſie mit voller Beſtimmtheit beurteilt werden könnte; 
denn im Winter findet man Larven, Puppen und Käfer, letztere unter Moos, Boden⸗ 
ſtreue, in Bohrlöchern anderer Inſekten oder auch in der Erde. Und wenn von der 
einen Seite eine einjährige, von der anderen eine zweijährige Brut angenommen wird, 
ſo können beide Teile recht haben, weil die Lage der Brutſtätte, einige Wärmegrade mitt⸗ 
lerer Jahrestemperatur mehr oder weniger, begünſtigende oder verzögernde Witterungs- 
verhältniſſe in dem einen oder dem anderen Jahre an denſelben Ortlichkeiten, früheres 
oder ſpäteres Ablegen der Eier bei der Art, wie unſere Larve lebte, wohl von wejent: 
lichem Einfluß auf ihre ſchnelle oder verzögerte Entwickelung ſein können. 

Wie wir geſehen haben, iſt es hier nicht die Larve, ſondern der Fraß des Käfers, 

welcher ſeine Schädlichkeit bedingt, und zwar unmittelbar durch das Töten der jungen 
Pflanzen oder mittelbar dadurch, daß der kleine Kiefernrüſſelkäfer oder Borkenkäfer an⸗ 
gelockt werden und das Zerſtörungswerk, ein jeder in ſeiner Weiſe, fortſetzen. Die empfind⸗ 
lichſte Fraßweiſe des Käfers iſt bereits erwähnt worden; er benagt aber auch Knoſpen, 
welche dann nicht zu einer Entwickelung gelangen können, junge Maitriebe, welche der 
Wind leicht umbricht und geht mit den geringſten Beſchädigungen auch an die Knoſpen 
junker Birken, Elſen und Cbereſchen. 

Am ſicherſten beugt man den Beſchädigungen vor, wenn man mit dem Wiederanbau 
der eben durch Abtrieb entſtandenen Blößen 2—3 Jahre wartet, weil dann die in den 

Stöcken und Wurzeln der geſchlagenen Stämme vorhanden geweſene Brut nicht mehr 
zu finden iſt und der ihr entſproſſene Käfer in Ermangelung von Nahrung für ſich andere 
Stellen hat aufſuchen müſſen. Dieſe Vorſichtsmaßregel iſt namentlich im Harz mit beſtem 
Erfolge in Anwendung gebracht worden, andere übergehen wir hier mit Stillſchweigen, 
weil wir nicht für den Forſtſchutzbeamten ſchreiben. Nur des wichtigſten Vertilgungs⸗ 
mittels für den bereits vorhandenen Käfer ſei noch in der Kürze gedacht. Man legt 
Fangrinde und Fangkloben aus und ſammelt in den frühen Morgen- und ſpäteren 

Nachmittagsſtunden die ſich gern hier anhäufenden Käfer. Als Fangrinde eignet ſich die 
länger friſch bleibende der Kiefer beſſer als die früher trocknende der Fichte. Es werden 

Rindenſtreifen nach innen eingeknickt und mit der Innenſeite der Erde zugekehrt hingelegt, 
an einem Ende unter Umſtänden auch durch einen Stein beſchwert, damit die Lage geſichert 
bleibt. Im Königreich Sachſen wurden 1855 in ſämtlichen Staatsforſten auf ſolche Weiſe 
6,703,747 Stück Käfer mit einem Koſtenaufwande von 1933 Thlr. 20 Ngr. und im 
Jahre zuvor 7,043,376 Käfer für 2001 Thlr. 6 Ngr. vom 1. Mai bis 15. Juli ein⸗ 
geſammelt, wobei der 30. Mai den reichlichſten Ertrag geliefert hat. 

Der kleine braune Fichtenrüſſelkäfer (Hylobius pinastri) iſt um die Hälfte 
kleiner und durch die blaſſer gelbe Behaarung weniger binden: als fleckenartig gezeichnet. Er 
kommt nach des Forſtrates Kellner Beobachtungen häufig im Thüringer Walde (auf ſechs 
große kam ein kleiner) vor und ſchadet in gleicher Weiſe, doch ſoll er ſich durch größere Flug⸗ 
fertigkeit und durch den Aufenthalt auf höheren Bäumen vor dem großen auszeichnen. 

Der kleine Kiefernrüſſelkäfer oder Weißpunktrüſſelkäfer (Pissodes nota- 
tus) ſtellt ſich uns als zweiter und gefährlicherer „Kulturverderber“ S. 147 ebenfalls vor. 
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Er unterſcheidet ſich im Weſen von dem großen Fichtenrüßler durch die in der Mitte des 
dünneren Rüſſels angehefteten Fühler, durch ein rundes und erhabenes Schildchen und 
durch eine einfache, d. h. nicht ausgeſchnittene Vorderbruſt. Auch er hat eine braune, 

bald mehr in Gelb, bald mehr in Rot ziehende Körperfarbe. Die lichten, faſt weißen Borſten— 

büſchel, von welchen einige auf dem gekielten Halsſchilde ſtehen, gruppieren ſich auf den 
Flügeldecken zu größeren Flecken vor der Mitte, bindenartig hinter derſelben. Die helle 

Zeichnung war nicht bei 
allen in der Anlage die— 
ſelbe und ändert ſich über: 
dies durch Abreiben der 
Borſten. Häufig kann das 
Verſchwinden ſolcher Haar⸗ 
oder Schuppenzeichnungen 
einem alten, vom Zahne der 
Zeit benagten Rüſſelkäfer 

ein weſentlich verſchiedenes 
Anſehen von dem jugendlich 
friſchen verleihen. Unſer 
Pissodes notatus läßt ſich 

unter mehreren anderen 

Gattungsgenoſſen an der 
ungleichen Punktierung jei- 
ner Flügeldecken erkennen. 
Die Punkte nämlich, welche 
in Streifen über dieſelben 
hinziehen, werden auf der 
Mitte der Decken viel größer 
und nehmen eine beinahe 
viereckige Geſtalt an gegen 

die kleineren und runden 
ringsum. 

Wie der große braune Sr WM. 
1 1 , J NG NIT} IN , N 

Rüſſelkäfer, erſcheint auch „ , e,, 2 
dieſer kleine im Mai, jedoch 
; 3 ; Kleiner Kiefernrüſſelkäfer (Pissodes notatus) an einer Kiefer thätig, deren 
in größerer Menge und in untere Partie entrindet iſt, um das Puppenlager zu verſinnlichen. Außerdem Käfer, 

weiterer Verbreitung als Larve und Puppe etwas vergrößert. 

jener. Anfangs geht er nur 
dem Fraße nach, indem er die Rinde der Kiefern und Weimutskiefern, ſeltener der Lärchen 

und Fichten anſticht, den Rüſſel verſenkt und nur wenig Nahrung herauszieht, ſo daß er 
viele Wunden beibringt. Dieſe gleichen groben Nadelſtichen und veranlaſſen infolge des 

Harzausfluſſes grindiges Anſehen der Oberfläche. Meiſt hält er ſich an 4- bis Sjährige 

Pflanzen, verſchmäht aber, in Ermangelung dieſer auch ältere, bis 30 jährige, nicht. Werden 
nun die Tage anhaltend wärmer, ſo nimmt die Lebendigkeit des Käfers zu, und die 
Paarung erfolgt in derſelben Weiſe und an den gleichen Orten, wie es bei dem großen 
angegeben worden iſt, beim Ablegen der Eier unterſcheiden ſich beide weſentlich. Das 

Weibchen dieſer Art ſucht nicht nur kränkliche Stangenhölzer von 15- bis 30 jährigem 
Alter, unterdrückte Stämme noch höheren Alters auf, ſondern auch geſunde und nur ſehr 
ausnahmsweiſe Wurzelſtöcke oder aufgeklaftertes Holz. Die Larvengänge beginnen meijt 

10* 
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unterhalb des erſten Quirles oder noch etwas höher und ziehen ſich, unregelmäßig 
ſchwach geſchlängelt und nach und nach breiter werdend, unterhalb der Rinde weiter nach 
abwärts. Der Raum iſt nicht hohl, ſondern mit braun und weiß geſcheckten, wurſtähn— 
lichen Abfällen erfüllt. Am Ende derſelben macht die Larve bei dünner Rinde eine eiförmige, 
tief in das Holz eingreifende Grube, welche in ſchwachen Stämmchen ſogar das Mark 
trifft, bereitet um ſich aus den weichen Abnagſeln ein ſcharpieähnliches Polſter und wird 
in demſelben zur Puppe. Dieſe ruht nur wenige Wochen, und meiſt bohrt ſich der Käfer 
durch ein Flugloch, wie mit Schrot Nr. 6 oder 7 geſchoſſen, gegen den Herbſt noch heraus, 
verkriecht ſich jedoch, um zu überwintern, ſpäter wieder am Stammende in den Rindenriſſen, 
zwiſchen Moos und Bodenſtreu. Bei der ungleichen Entwickelung bleiben auch Larven und 
Puppen den Winter über im Lager zurück. Selbſt in vorjährigen Zapfen ſehr dürftig 
erwachſener Kiefern hat man die Larven vereinzelt oder bis zu dreien angetroffen. 

Weil der Käfer ſeine ganze Thätigkeit gern auf einen und denſelben Baum beſchränkt, 
an demſelben frißt, dem er auch die Brut anvertraut, ſo wird er, beſonders den jungen 
Pflanzen, ſchnell verderblich, zumal wenn allerlei anderes Geſindel mit ihm im Bunde 

ſteht. Darum iſt ein wachſames Auge auf ihn nötig und das ſofortige Wegſchaffen der 
befallenen Pflanzen unerläßlich. 

Noch eine Reihe weiterer Arten derſelben Gattung kommen für den Forſtmann in 
Betracht, doch würde ihre nähere Unterſcheidung uns hier zu weit führen. 

Die Spitzmäuschen (Apion) find kleine, zierliche Käferchen, von deren gegen 400 auf 
der ganzen Erde verbreiteten Arten man einzelne das ganze Jahr ſehen kann; denn, aus 
ihrem Winterſchlafe erwacht, ſtellen ſich etliche von ihnen auf den Sträuchern ein, ſobald 

dieſe zu grünen beginnen, und mit dem fallenden Laube gehen ſie ſchlafen; andere kriechen 
an niederen Pflanzen umher, von denen nicht nur ſie, ſondern auch ihre Larven ſich er— 
nähren, kurz ſie ſind überall, nur wegen ihrer Kleinheit oft unbemerkt. Der Körper iſt 
birnförmig, hinten am dickſten, vorn in einen dünnen, walzigen Rüſſel verlaufend, welcher 
beim Weibchen länger und ſchwächer zu ſein pflegt als beim Männchen, bei einigen auch 
in der Wurzelhälfte dicker ſein kann als in der Spitzenhälfte. Er trägt an ſeiner Wurzel 

oder in der Mitte die keulenförmigen, nicht gebrochenen Fühler. Das Halsſchild, immer 
länger als breit, iſt vollkommen walzig oder etwas kegelförmig, das Schildchen punft- 

förmig. Die Schenkel ſind mäßig gekeult und unbewehrt, die Schienen gerade, die Füße 
ſchlank. Der zweite Bauchring, vom erſten nur durch eine ſehr feine Naht getrennt, über⸗ 
trifft die beiden folgenden zuſammengenommen an Länge. Der Körper bleibt ohne Zeich- 
nung, a A Erzglanz in Schwarz, Blau oder Grün, es kommen auch mennigrote Arten 

| bor; die Flügeldecken pflegen tief gefurcht zu ſein. 
Bei dieſer Einförmigkeit und Kleinheit iſt die Unter⸗ 
ſcheidung vieler Arten mit bedeutenden Schwierig- 
keiten verbunden. 

Das ſonneliebende Spitzmäuschen (Apion 
apricans) hat einen durchweg gleich dicken, wenig 
gebogenen Rüſſel, welcher die Fühler in der Mitte 

> trägt, ein nach vorn verengertes, dicht punktiertes 
Sede e Cam Halsſchild. Die Flügeldecken find Fugelig:eiförmig, 
Ds ne „ne Eröße, Re punktiert geſtreift, die Zwiſchenräume ſchwach ge- 

5 wölbt. Das glänzend ſchwarze Käferchen hat rot⸗ 
gelbe Fühlerwurzel, dergleichen Vorderbeine und Schenkel an den übrigen Beinen, jedoch die 
Kniee aller ſind ſchmal ſchwarz wie die ganzen Füße. Nach der Überwinterung paaren ſich die 
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Käfer. Das Weibchen legt hierauf mehrere Eier an den Blütenſtand des Kopfklees und 
gewiß auch anderer Kleearten. Zur Zeit des erſten Schnittes ſind die Larven erwachſen 
und verpuppen ſich zwiſchen den Blüten des Köpfchens. Ob in demſelben Jahre eine 
zweite Brut zuſtandekommt, kann ich nicht behaupten. Apion assimile und A. trifolii 
führen dieſelbe Lebensweiſe, und von manchen anderen weiß man, daß ſie auf ganz ähn— 

liche Art in Sämereien, beſonders von Schmetterlingsblümlern, leben und ſich daſelbſt 

auch verpuppen, oder bohrend in Stengeln. So frißt die Larve von Apion craccae die 
Samen der Vogelwicken (Vicia cracca), jenes das Getreide ſtellenweiſe überwuchernden 
Unkrautes, A. ulicis (auch ilieis) die des Gaspeldornes (Ulex europaeus), das nord— 
amerikaniſche A. Sayi die Körner der Baptisia tinctoria. Apion flavipes lebt in den 
Köpfen des holländiſchen weißen Klees, Apion ulicicola erzeugt Gallen an Ulex nanus, 
in denen die Larve überwintert und ſich verpuppt. Apion radiolus bohrt in den Stengeln 
von Malvengewächſen oder der Rainfaſer (Tanacetum vulgare) und verpuppt ſich darin. 
Die zahlreichen Arten auf den Sträuchern entwickeln ſich jedenfalls hier auf eine noch un— 
bekannte Weiſe. Die Larven, welche man kennt, ſehen einander ſo ähnlich, daß man ſie 
nur ſchwer unter dem Mikroſkop unterſcheiden kann, 

Infolge der geraden (nicht geknieten) Fühler ſchließen ſich einige Rüſſelkäfergattungen 

unmittelbar an die Spitzmäuschen an und bieten durch die Brutpflege ihrer Weibchen 
ein um ſo höheres Intereſſe, als ſolche Erſcheinungen bei Käfern außerordentlich ſelten 
vorkommen. Um ihrer Brut die nötigen Lebensbedingungen zu verſchaffen, richten die 
Weibchen die für jene beſtimmten Pflanzenteile beſonders zu, ſorgen, um den Endzweck 
der verſchiedenartigſten Vorbereitungen in einen einzigen Begriff zu faſſen, für deren Ab— 
welken, und lehren uns hierdurch, daß die Larve der welken oder trocken gewordenen 
höchſtens unter dem Einfluß wäſſeriger Niederſchläge aus der Luft wieder etwas an— 
gefeuchteter Nahrung bedarf. Die Darlegung einiger beſtimmter Fälle und der Gewohn— 
heiten beſtimmter Arten wird das Geſagte beſtätigen und zu klarerer Anſchauung bringen. 

Der Haſel-Dickkopfkäfer (Apoderus coryli, Abbildung S. 152, Fig. 2), ein 
glänzend ſchwarzes, am Vorderrücken, den punktſtreifigen, in den Zwiſchenräumen gerun— 
zelten Flügeldecken und an den Schenkeln, mit Ausnahme ihrer Spitzen, rotes Käferchen 
von 6,5 bis faſt 9 mm Länge, hat einen kurzen, dicken, wie ein Knötchen vor dem Kopfe 
ſitzenden Rüſſel, welcher an ſeiner Oberſeite die keulenförmigen, ungebrochenen Fühler trägt, 
einen halsartig hinter den glotzenden Augen verengerten Kopf, einen kegelförmigen, vorn 
eingeſchnürten Halsring, ein großes, queres Schildchen und vorn geradlinige, das Hals— 
ſchild überragende Flügeldecken, welche ſich hinten breit abrunden, ſo daß ſie den Steiß 
unbedeckt laſſen. Die zapfenförmigen Vorderhüften berühren ſich und tragen, wie die übrigen 
voneinander abgerückten, keulenförmige, wehrloſe Schenkel, dieſe gerade (bei anderen etwas 
gebogene) Schienen, welche beim Männchen in einen, beim Weibchen in zwei Haken aus— 
laufen, und die Endglieder der Füße an der Wurzel aneinander liegende Klauen. Die beiden 
erſten Bauchringe ſind miteinander verwachſen. 

Dieſer Käfer iſt in ganz Deutſchland und nördlich davon, in Schweden, gemein. In 
manchen Jahren erſcheint er meiſt um die Mitte des Mai (1872 begegnete ich ihm einzeln 
ſchon am 24. April) auf Haſeln, niederem Eichengebüſch, Ellern, Buchen und Hainbuchen, 
ſofern fie in Buſchform auftreten. Sein Fraß an den betreffenden Laubhölzern iſt ohne 
Bedeutung, dagegen fallen die von den Weibchen ausgeführten Wickel von der Form einer 
kleinen Geldrolle auf, deren zwei, drei und manchmal noch mehr an einem größeren Blatte 
ſitzen und dieſes als Ernährungswerkzeug der Pflanze vollſtändig außer Thätigkeit ſetzen. 
In unſerem Nachbarwalde, dem die beiden letztgenannten Holzarten vollſtändig fehlen, werden 
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faſt ausſchließlich die großen Blätter der Eichenſtocktriebe bis auf einen geringen Flächen— 
rückſtand in dergleichen Wickel verwandelt, und zwar von dieſer Art und von dem nachher zu 

erwähnenden Afterrüſſelkäfer. Zu dieſem Behufe ſchneidet das Weibchen in einiger Ent- 
fernung vom Blattſtiele die eine Hälfte, die Mittelrippe, und von da noch etwas weiter in die 

zweite Hälfte der Fläche quer ein und wickelt den ſo entſtandenen Fetzen, welcher durch Ab— 
welken ſchlaff geworden iſt, in der Weiſe, daß die Mittelrippe in der Längsachſe liegt, die 
Spitze des Blattes und des Abſchnittes desſelben umgeſchlagen und eingebogen den unteren 
und oberen Verſchluß bilden. Zwiſchen den Falten der Rolle, meiſt in der Spitzennähe, 
liegt das bernſteingelbe Eichen, bisweilen auch ihrer zwei, ja drei, die entſchieden während 
des Wickelns und nicht erſt in das bereits fertige Döschen gelegt werden. Daß ein Weibchen 

eine größere Anzahl von Wickeln anfertigt und hierzu längere Zeit braucht, die Eier mithin 
in Wochen auseinander liegenden Zeitabſchnitten gelegt werden, verſteht ſich von ſelbſt. Iſt 
die Witterung von der zweiten Hälfte des Mai an und während des Juni warm und wind— 
ſtill, ſo geht das Brutgeſchäft rüſtig von ſtatten, und die Wickel mehren ſich zuſehends. 

Vom Inneren des trockenen, höchſtens durch Regen oder Tau vorübergehend angefeuch— 
teten Wickels ernährt ſich die Larve und verwandelt es allmählich in fadenförmig geſchlängelten 
Kot von ſchwarzer Farbe. In den meiſten Fällen dürfte die Rolle mit dem ſchlecht ernährten 
Blatte abgefallen ſein, ehe die Larve erwachſen iſt, wenigſtens habe ich in den Wickeln, welche 
in der zweiten Hälfte des September 1871 eingeſammelt und auf mäßig feucht gehaltenen 
Sand gelegt worden waren, noch am 25. April 1872 erwachſene, lebende Larven angetroffen, 
woraus ich ſchließen möchte, daß ſie ſich auch hier verpuppen. Trotz der zahlreichen Blätter, 
welche über Winter an den reich mit Wickeln verſehenen Büſchen noch haften, war auch nicht 
eins mit ſolchen mehr zu finden, weder am Eichenbuſche, noch an der Erde. Die Angabe 
Ratzeburgs, daß der Käfer einer Sommerbrut ſchon im Auguſt fertig ſei, wieder wickele 
und daß dann die junge Larve im Wickel überwintere, ſcheint, wenn richtig, nur zu den 
Ausnahmen zu gehören. Ich habe nie Wickel mit Flug- oder Schlupflöchern an den Büſchen 
beobachtet, ſondern nur zahlreiche, im Inneren nicht ausgefreſſene, deren Eier mithin nicht 

zur Entwickelung gelangt ſein konnten. Sollte nicht auch nach 
dem Winter der Nahrungsſtoff für die Larven weſentlich ver— 
ändert ſein im Vergleiche zu dem im trockenen Wickel während 
des Sommers gebotenen? 

Die Larve iſt dottergelb und ſo ſtark gekrümmt, daß ſie 
in der Mitte zuſammengeklappt erſcheint; die Wülſte der drei 
erſten Körperringe treten nach unten, die des 4. — 6. Ringes 
auf dem Rücken ſtärker hervor als an dem übrigen Körperteile 
und ſind mit Borſtenhärchen beſetzt. Der graubraune, an den 
Freßwerkzeugen dunklere und etwas zugeſchärfte Kopf ſteht ſchief 
vor. Wegen der ſcharf eingekrümmten Stellung ſieht man ihr 

Langhalſiger Dickkopfrüßler ihre Körperlänge von 11 mm nicht an. 
beben me Der langhalſige Dickkopfrüßler (Apoderus longi- 

collis), eine javaniſche Art, ſteht der unſerigen ſonſt nahe und 
wäre auch nicht größer, wenn ſich der lange Hals nicht übermäßig verlängerte, beſonders 
beim Männchen, welches Fabricius für eine beſondere Art hielt und als Apoderus cygnus 
in die Wiſſenſchaft einführte, ein Schwan in Wahrheit, was die Halsbildung anlangt. Ich 
konnte mir nicht verſagen, dieſes eigentümliche Weſen vorzuführen. 

Der Afterrüſſelkäfer (Attelabus curculionoides, Abbildung S. 152, Fig. 1) 
gleicht dem Haſel-Dickkopfrüßler in Körperbau und Lebensweiſe, fällt aber in erſterer 
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Hinſicht durch ſeine gedrungene Form und die nahezu halbkugelige Oberfläche auf. Der Rüſſel 
iſt dickwalzig, faſt ſo lang wie der hinten nicht halsartig verengerte Kopf und trägt nahe 
ſeiner Wurzel, mehr oberſeits, in tiefer Grube die ungebrochenen, in einen dreigliederigen 
Knopf auslaufenden Fühler. Das Halsſchild iſt faſt halbkugelig und wie poliert, das 
Schildchen beinahe quadratiſch. Die in den Umriſſen viereckigen Flügeldecken ſind hoch 
gewölbt, breiter als das Halsſchild, hinten einzeln gerundet, ſo daß der Steiß ſichtbar 
bleibt, auf der Oberfläche ſchwach und etwas runzelig punktſtreifig, in den Zwiſchenräumen 
noch feiner punktiert. Die Schenkel ſind dick, die Schienen am Ende zweihakig und die 
vorderſten an der Innenſeite ſägezähnig. Der Käfer iſt glänzend ſchwarz, an Flügeldecken 
und Halsſchild glänzend rot und meiſt auch an der Fühlerwurzel rot. 

Vom Mai bis Juli findet man ihn auf Eichengebüſch, wo das Weibchen genau eben 
ſolche Wickel für ein Ei anfertigt, wie der vorige. Ich ſammelte beide zuſammen, ſie für 
die Wickel jenes haltend, und überzeugte mich erſt durch die Verſchiedenheit der Larven 
davon, daß ich es mit zwei Arten zu thun habe. Die Larve iſt nämlich in allen ihren 
Gliedern gleichmäßig querrunzelig, ſehr ſchwach behaart; der Kopf ſitzt tief im erſten großen, 

auf dem quer viereckigen Rücken glatten Gliede, und die Körperfarbe iſt nicht dottergelb, 
ſondern ſchmutzig weiß. Am 30. Juni wurden Käfer bei Anfertigung der Wickel von mir 
betroffen, fertige Wickel eingetragen, in denen ſich nur ein, und zwar kugelrundes, grünlich 
gelbes Ei vorfand. Die in der zweiten Hälfte des September abermals eingeſammelten 
Döschen zeigten bei einer Durchmuſterung am 6. November je ein Bohrloch, weil die Larve 
in den unten liegenden Sand zu weiterer Verwandlung eingedrungen war, während die 
unverletzten der vorigen Art angehörten. Aus dieſen Wahrnehmungen geht der weitere 
Unterſchied zwiſchen den beiden verwandten Arten hervor, daß die Verpuppung der Larven 
des Afterrüſſelkäfers in der Erde erfolgt. 

Die drei genannten Arten ſtehen mit der ſinnreichen Gewohnheit, ihren Larven ein 
Häuschen zu bauen, nicht vereinzelt da. Man kennt noch eine Anzahl anderer, darum 
Blattroller (Rhynchites) genannt, obſchon nicht alle Gattungsgenoſſen das Rollen 
verſtehen. Die Rhynchiten verbreiten ſich mit Ausnahme Auſtraliens über die ganze 
Erdoberfläche, vorzugsweiſe aber über die nördliche Halbkugel der Alten Welt. Sie ſind 
alle zeichnungsloſe Käfer von durchſchnittlich der Größe der vorigen, kommen auch kleiner 
vor und glänzen meiſt metalliſch in Blau, Grün, Kupferrot, Bronzebraun. Ihr kegelförmiger 
Kopf bleibt ohne halsartige Verengerung, trägt die Augen vorn an der Wurzel des Rüſſels, 
dieſer tritt mehr oder weniger lang hervor, iſt fadenförmig oder gedrungen, meiſt etwas 
gebogen und führt ungefähr in ſeiner Mitte die ungebrochenen, in eine dreigliederige, 
hinten durchblätterte Keule allmählich verdickten Fühler. Das Halsſchild ſchnürt ſich vorn 
und hinten ein, das Schildchen ſteht quer. Die Flügeldecken, immer breiter als jenes, ſind 
kürzer oder länger, mäßig gewölbt und runden ſich hinten in einer Weiſe ab, daß faſt 
immer der Steiß ſichtbar bleibt. Die zapfenförmigen Hüften der Vorderbeine berühren ſich, 
nicht die kugeligen der übrigen. Die Käfer fliegen gern bei Sonnenſchein und laſſen ſich 
mit eingezogenen Gliedmaßen wie tot niederfallen, wenn ſie die Annäherung eines Men— 
ſchen, die Erſchütterung ihres Standortes oder ſonſt etwas bemerken, was ſie in ihrer 
Ruhe ſtören könnte. Das Einfangen kann daher nur mit großer Vorſicht und Unterhalten der 
Hand oder eines anderen Gegenſtandes erfolgen, wenn die andere ſich zum Zufaſſen anſchickt. 

Der ſtahlblaue Rebenſtecher, Zapfenwickler, Potzenſtecher, Birkenfreund, 
Drechsler, Pfeifenkäfer (Rhynchites betuleti, Abbildung S. 152, Fig. 3), iſt blau, 
bisweilen goldgrün, glänzend und unbehaart; der Rüſſel erreicht nicht die Länge von Kopf 
und Halsſchild zuſammengenommen, der Kopf iſt zwiſchen den Augen flach ausgehöhlt, das 
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Halsſchild ſo lang wie in der Mitte breit, dicht und fein punktiert wie die Flügeldecken, aber 
nicht runzelig, vorn ſchwach niedergedrückt, mit Andeutung einer Längsfurche, außerdem nur 
beim Männchen mit je einem nach vorn gerichteten, ſeitlichen Bruſtdorn verſehen. Dieſer 
Käfer wickelt an den verſchiedenſten Bäumen und Sträuchern oft mehrere Blätter in eine 
Rolle zuſammen. Er erſcheint im Mai und Juni, im Walde auf Buchen, Eſpen, Linden, 
mehreren Weidenarten und Birken, außerhalb desſelben auf kanadiſchen Pappeln, Birn⸗ 
bäumen, Quitten und Weinſtöcken. Darin, daß er die weichen, krautartigen Teile zur 
Nahrung aufſucht, junge Blätter zur Anfertigung der Brutrollen wählt, ſcheint der 
Grund ſeiner mannigfaltigen Aufenthaltsorte zu liegen. Indem er die jungen Schoſſe anſticht 
und dadurch das Abwelken der Spitze veranlaßt, kann er an Birnbäumen, ganz beſonders 

NN 00 i 
0 | ) Wo: N ON J; =Q 

=N\ EI \ QU © VG u 
WITT R Wx ,, 

177 \ IN N ji mie N Br 7 | Y N N Q > \ 6 \ ) V N NN N IM 0 \ 7] N N N ug 

N N N Q 8 7 \ ( 
N 160 ＋ 

100 
N N N] 

9 TEN HR ) N 

u) „ 
% 

E 
A 

6 9 % 5 N N 

ZEITEN WAR N 

= WG Q 975 ES I 

Z ZN 
1) Afterrüſſelkäfer (Attelabus eurculionoides), 2) Haſel-Dickkopfkäfer (Apoderus coryli), 8) ſtahlblauer Reben⸗ 
ſtecher (Rhynchites betuleti), 4) Pappelſtecher (Rhynchites populi), 5) ſchwarzer Birkenſtecher (Rhynchites betulae). 

Natürliche Größe. 

aber auch am Weinſtocke dann große Verwüſtungen anrichten, wenn er in Menge vor: 
handen iſt; auch ſchabt er, mit dem Rüſſel vorgehend, ſchmale Streifchen von der Haut 
ſamt dem Blattgrün auf der Oberſeite der Blätter ab und läßt nur die der Unterſeite 
zurück, wenn er keine jungen Blätter mehr findet. Die zigarrenförmigen Brutwickel werden 
an den verſchiedenen Pflanzen auf verſchiedene Weiſe angefertigt, die kleineren Blätter der 
Buchen, Birnen, Weiden erfordern eine Mehrzahl, bei der Quitte, dem Weinſtocke reicht 
eins aus; durch Anſtechen des jungen Triebes, oder wo dieſes nicht paßt, der Stiele von 
den einzelnen Blättern wird dieſen der Saftzufluß genommen, ſie fangen an zu welken 
und werden gefügig zum Wickeln. Wir können es uns nicht verſagen, die intereſſante 
Beobachtung Nördlingers hier wiederzugeben: „Am 12. Juni (1856) Morgens 91/2 Uhr“, 
berichtet der Genannte, „bei warmem Sonnenſchein, aber bewegter Luft, bemerkten wir 
einen Rebenſtecher auf einer kanadiſchen Pappel an einem Seitenſchoſſe; an ſolchen wickelt 
er nämlich beſonders gern, weil die Blätter daran näher beiſammenſtehen und ihm viel⸗ 
leicht auch weniger raſch unter der Arbeit entwachſen. Es war ein weiblicher Käfer, denn 

es fehlten ihm am Bruſtſtücke die beiden Dornen, die neben häufig kleinerer Statur die 
Auszeichnung des Männchens ſind. Der Käfer lief emſig auf mehreren Gipfelblättern 
umher, welche etwas welk herabhingen. Dies die Folge eines Bohrloches, welches er am 
frühen Morgen oder ſchon tags zuvor am Schoſſe angebracht hatte, um dieſem den zu⸗ 
fließenden Saft abzuſchneiden. Ohne Zweifel in derſelben Abſicht, und um den Schoß 
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nachher biegſamer zu machen, hatte er ihn in ſeiner ganzen Länge leicht, aber eng quer 
eingekerbt. 

„Der Schoß, ſoweit er durch das angeführte Abzapfen des Saftes zur Anfertigung 
einer Brutrolle beſtimmt war, beſtand aus einem ausgewachſenen, noch ziemlich friſchen 
und ſteifen Blatte, einem unausgewachſenen von der Größe eines Eſpenblattes, bereits 
ziemlich welk, einem noch kleineren, etwa von der Größe eines perſiſchen Syringablättchens, 
friſch und wie die weiteren zwei Blätteranfänge von vegetabiliſchem Safte überzogen, 
daher zum Rollen noch ſehr wenig geeignet. Auf den Blättern einzeln da und dort finden 
ſich kleine krümelige ſchwarze Exkremente. Ohne Zweifel, weil am meiſten welk und bieg- 
ſam, wurde das unausgewachſene Blatt von Eſpenlaubgröße der beſondere Gegenſtand 
ſeiner Aufmerkſamkeit. Mit ihm wollte er offenbar die Brutrolle beginnen, denn er klam— 
merte ſich mit den Beinen daran feſt und drückte, um es nachgiebiger zu machen, den 
Rüſſel kräftig dagegen. So oft und an ſo vielen Stellen er es aber wiederholte, war 
auch immer noch nichts mit dem Blatte anzufangen. Daher beſuchte er nun alle Blätter 
des Gipfels, vermutlich um ſich zu überzeugen, daß auch mit ihnen der Anfang nicht 

gemacht werden könne. Wieder verſuchte er vergeblich den Rand des oben bezeichneten 
Blattes einzurollen. Wir fürchteten, die Geduld gehe ihm aus. Doch nein! Der Käfer 
ſchreitet auf das kaum welkende, ausgewachſene Blatt und ſtärkt ſich durch etwas ab— 
geſchabtes Blattgrün, kehrt aber bald zurück, um den früheren Wickelverſuch zu wieder— 
holen. Nochmals vergeblich! Ungeduldig verläßt er das Blatt. Er will auf ein benach— 
bartes, geht aber dahin nicht, wie zuvor, auf dem Umwege über den Blattſtiel, ſondern 
legt ſich verwegen, nur auf die Hinterbeine geſtützt, mit dem ganzen Körper wagerecht 
hinaus, um das Blatt zu ergreifen. Auf dieſem hält er, vielleicht durch unſere Nähe 
erſchreckt, plötzlich ſtill, ſtreckt ſpähend ſeine Fühler unter ſpitzem Winkel in die Luft, kehrt 
aber bald wieder zu ſeinem unruhigen Wandel zurück. Mehrmals ſticht er mit dem Rüſſel 
in die Blattſtiele, vielleicht um deren Abwelken und Biegſamkeit zu beſchleunigen. Er 
ſucht wieder das alte Blatt auf. Noch iſt aber damit nichts anzufangen, ſo daß er auf 

das zunächſt unterhalb der Bohrſtelle ſtehende geſunde Blatt ſteigt, um abermals zu weiden. 
Beinahe ganz durch das Blatt frißt er das Grün auf der Oberſeite weg, nicht, wie ſonſt, 
ein ſchmales Streifchen, ſondern ein größeres, ziemlich rundes Plätzchen. — Da brauſt ein 
plumper Gartenlaubkäfer heran und würde das ſchöne Geſchöpf herabgeworfen haben, hätten 
wir nicht den ungeſchickten Stoß abgefangen. Der ſtutzende Käfer macht ſich nicht viel daraus, 
wenigſtens begibt er ſich wieder auf ſeinen letzten Weideplatz, äſt ſich und ruht 5 Minuten 

aus. Sodann aber, nach wiederholtem Begang aller welkenden Blätter, kehrt er zum urſprüng⸗ 
lichen Blatte zurück, an dem er ſchon ſo oft Kraft und Kunſt umſonſt verſucht, und drückt die 
beginnende Falte an beiden Enden mit dem Rüſſel an. Schon bildet ſich eine Art Tute. Er 
kriecht in dieſe hinein, noch ſcheint er aber damit nicht zufrieden; denn er verläßt ſie wieder, 
läuft hin und her und ſticht ein paarmal in den Blattſtiel. Jetzt aber klammert er ſich 
mit allen Beinen auf der Falte feſt, drückt mit dem Rüſſel ſtark an und wiederholt dies 
mehrmals, bis auf einmal die Rolle entſchiedenen Fortſchritt macht, obgleich der Käfer immer 
und in dieſem Augenblicke durch den Wind und die eigentümlich unſtete Bewegung der 
Pappelblätter gehindert wird. In wenigen Minuten iſt die Hälfte des Blattes zur Rolle 
geworden. Sogleich fährt er mit der anderen Hälfte fort; allein mitten im beſten Zuge 
bricht er ab, ohne Zweifel überzeugt, daß er auf die angefangene Weiſe nicht zu Ende 
kommen werde, und fährt auf andere Weiſe fort. Deutlich konnte man bemerken, wie er 
hin und wieder den Rand der zweiten Blatthälfte durch eine kleberige, durch Reiben des 
Hinterteiles am Blattrande ſich ſparſam aus erſterem ergießende Flüſſigkeit anklebte und 
durch Hin- und Herreiben mit dem Hinterteile befeſtigte, ſozuſagen feſtbügelte. Merkwürdig 
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anzuſehen war, wie der Käfer das Blatt ſelbſt auf der platten Fläche mit ſeinen Krallen⸗ 

häkchen zu faſſen und vermöge ſeiner kräftigen Beine herabzuziehen vermochte. 
„Nun hängt die erſte Blattrolle da, aber noch hat ſie Gipfel und Unebenheiten, die 

durch Andrücken des Rüſſels und das geſchilderte Anleimen beſeitigt werden. Etwas unter 

dem Aufhängungspunkte des Wickels am Blattſtiele beißt der Käfer ein tiefes Loch in die Rolle, 
wobei der lange Rüſſel ganz verſchwindet. Nachdem er wieder herausgezogen iſt, kehrt ſich 
der Käfer um, das Hinterteil auf das Bohrloch ſenkend, während Bruſt und noch mehr 
der Kopf hoch erhaben ſind. Solches und die tief geſenkte Lage von Rüſſel und Fühlern 
bekunden, daß etwas ganz Beſonderes geſchehe — das Ablegen eines Eies. Es dauerte 
etwa 8 Sekunden. Schnell kehrt ſich darauf der Käfer um, berichtigt mit dem Rüſſel 

die Lage des Eies in dem Bohrloche und ſchreitet ſodann zu der Vergrößerung der Rolle, 
um welche das zunächſt ältere Blatt gewickelt werden ſoll. Bedurfte es zuvor ſchon vieler 
Kraft, ſo bedarf es jetzt noch beſonderer Intelligenz. Bald verſchwindet der Käfer unter 
einem Blattlappen, bald ſteigt er außen auf und ab, und während man anfangs wenig 

Plan in dieſem geſchäftigen Überall und Nirgends zu erkennen glaubt, geht von einem 
gewiſſen Zeitpunkte an die Rolle des zweiten Blattes ſchnell von ſtatten. Man ſieht mit 
wahrem Vergnügen, wie ſich der zweite Lappen des Blattes vollends anlegt, herangezogen 
durch die Beine des Käfers und mit dem Hinterleibe am Rande angeleimt und feſtgebügelt. 
Mit Sorgfalt und durch dieſelben Mittel werden die etwas jähnenden Enden der Rolle 
geſchloſſen, etwa wie eine Geldrolle, wobei Beine und Rüſſel die Finger, die kleberige 
Materie das Siegellack, Hinterteil aber Siegelſtock und Bügeleiſen in einem Stücke bilden. 
Um 11 Uhr war die nun aus zwei Blättern beſtehende Rolle fertig. 

„Auf der Stelle ſuchte der fleißige Käfer das dritte nächſt kleinere Blatt heranzu= 
bringen. Er windet es kräftig im Spiral um die Rolle, läßt aber plötzlich mit Laune 
nach, um einen kurzen Gang zu machen, und geht erſt nachher wieder ans Geſchäft, ſo 
zwar, daß in 6 Minuten das Blatt im Wickel iſt. Jetzt nimmt der Käfer ſchnell eine 
verwegene, ſeiner früheren ähnliche Stellung an, bei der er feſt mit dem Rücken an die 
Rolle gelehnt iſt und von den Hinterbeinen gehalten wird. So ergreift er das fünfte kleine 
Blatt, zieht es heran und leimt es feſt. Das Blättchen aber iſt nicht welk, von der be— 
kannten Feuchtigkeit der jüngſten Pappelblätter überzogen und läßt deshalb nach. Er er⸗ 
greift daher das vorletzte, vierte Blättchen, ſtreckt es kräftig in die Länge und biegt es. 
Zu ſeinem Verdruſſe weicht auch dieſes, wie das fünfte, ſo daß er ſich entſchließt, beide 
beiſeite zu ſetzen und das Rollen des nächſt großen friſchen Blattes vorzubereiten, auf 
dem er bis jetzt bloß gefreſſen hatte. Vorher jedoch vergönnt er ſich ein paar Minuten 
und thut ſich abermals auf der Blattfläche gütlich. Jetzt ſchneidet er, mit dem Rüſſel 
zwickend, auf 1 em Entfernung vom Schoſſe, mit dem Kopfe gegen dieſen gerichtet, den 
Blattſtiel großenteils durch. Die Richtung des Rüſſels wechſelt oft bei der Arbeit, die Fühler 
ſind geſenkt und betaſten den Stumpf des Blattſtieles. Die Arbeit dauert volle 9 Minuten, 
worauf der Käfer in den langen Stielteil des bereits herabhängenden Blattes, wohl um 
ihn etwas zu lähmen, mehrmals leicht einbeißt. Man konnte denken, der Käfer werde es 
in dieſem Zuſtande hängen laſſen, bis es welk und leicht wickelbar ſei. In der That kehrte 
er zum Wickel zurück, legte, wie früher, wieder ein Ei, verharrte aber nur ſehr kurze Zeit 
in der oben geſchilderten Stellung des Eierlegens. Ein erneuter Verſuch, die Endblättchen 
zu rollen, hat keinen vollſtändigen Erfolg, das äußerſte Blättchen iſt noch nicht zu bewältigen. 
Schnell entſchließt ſich der Käfer, das zwar angezapfte, aber noch ganz friſche und ſteife 
Weideblatt in Arbeit zu nehmen. Bewundernswert ſind Kraft und Geſchicklichkeit, mit 

denen er es herbeizieht. Da jedoch der herabhängende Teil des Blattſtieles zu lang iſt, 
würde das Blatt zu tief an den Wickel zu liegen kommen, er zieht es alſo trotz der Krüm⸗ 
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mung, die dabei der widerſtrebende Stiel annehmen muß, gewaltſam am Wickel herauf, 
wie der Schiffer ein viereckiges Segel aufzieht, und wickelt es ſo, daß der Hauptnerv des 
Blattes quer um den Wickel läuft; denn trotz der Krümmung des Stieles käme ſonſt das 
Blatt zu weit hinab zu ſtehen. Nochmals läßt er das ganze Blatt los, aber nur, um es 

wiederholt in derſelben Weiſe aufzuwickeln, mehrmals, weil das Blatt immer noch ſehr 
ſteif und widerſpenſtig iſt, dies alles bei ſehr verwegenen Stellungen ſeines Körpers. Zuletzt 
erkennt er die Unmöglichkeit, es zu bewältigen, verläßt es und wickelt wieder das vorderſte 
Blättchen, das ſich unterdeſſen abgerollt hatte. Ein neuer Verſuch, das Weideblatt zu 
wickeln, ſcheiterte, nachdem die Arbeit ſchon ſehr weit gediehen war. Solches um 12 Uhr, 
als wir den Käfer, unermüdlich das Geſchäft ſtets wieder aufnehmend, verließen. 

„Bei unſerer Rückkehr um 1 Uhr 10 Minuten war das Weideblatt untadelhaft ge— 
rollt. Der Käfer ging darauf hin und her, von Zeit zu Zeit die Beine am Körper reibend 
und ſein Augenmerk auf ein benachbartes Blatt richtend, deſſen Stiel er heranzuziehen 
ſuchte, aber wieder gehen ließ, um den Rand des zuletzt gerollten Blattes noch beſſer zu 
leimen und zu bügeln. Diesmal ſah man den Leim ſogar Faden ziehen, vielleicht weil 

eine ſengende Hitze herrſchte. Plötzlich, ohne jegliche Veranlaſſung und nach kurzer Vor— 
bereitung mit den Flügeln, flog der Käfer auf einen anderen und auf einen weiteren Zweig 
und ſodann auf größere Entfernung weg. Nach einer Minute flog er wieder an einem Blatte 
in der Nähe des Wickels an, umſchwärmte den Ort, zeigte ſich, nachdem wir ihn aus dem 
Auge verloren, nochmals auf einem Zweige in der Nähe des Wickels, flog zuletzt aber 
für immer weg.“ 

Um einen Begriff von der Geſchicklichkeit, Kraft und Beharrlichkeit zu geben, mit 
denen dieſer Käfer arbeitete, bemerkt Nördlinger ausdrücklich, daß faſt während der ganzen 
Zeit ein ziemlich kräftiger Wind wehte, welcher das Wickeln der ohnedem ſo beweglichen 

und in ihrer Bewegung jo häufig umſchlagenden Blätter der kanadiſchen Pappel aus: 
nehmend erſchwerte und einen anderen Käfer hundertmal herabgeſtürzt hätte. Daß man 
zwei Käfer ſpielend und tändelnd um einen Wickel beobachtet hat, mag wohl ſein; denn 
ſie ſind bei warmem Wetter ſehr lebhaft; hieraus aber ſchließen zu wollen, daß auch das 
Männchen ſich beim Wickeln beteilige und dem Weibchen helfe, ſcheint mir voreilig zu ſein. 
Das eben ausführlich geſchilderte Vorgehen bei dem Brutgeſchäfte ſpricht hiergegen ſowie 
die Erfahrung bei anderen Kerfen, deren eine große Menge, namentlich unter den Ader— 
flüglern, noch weit kunſtvollere Wohnungen für ihre Brut herrichten; es iſt mir aber nicht 
ein Beiſpiel gegenwärtig, daß die faulen Männchen dabei irgend wie thätig wären, es 
ſind nur die Weibchen, welche in dieſer Beziehung unſer Intereſſe in ſo hohem Maße in 
Anſpruch nehmen und nicht ſelten rührende Beweiſe von mütterlicher Aufopferung und 
hingebender Uneigennützigkeit liefern, mahnende Vorbilder für manche Rabenmutter unter 
den Menſchenkindern! 

Zur Vervollſtändigung der Entwickelungsgeſchichte unſerer Art ſei noch hinzugefügt, 
daß die am 24. Juli unterſuchten Wickel größtenteils mit ſchwarzen Kotfädchen erfüllt 
waren, aber keine Larven mehr enthielten, dieſelben waren vielmehr durch ein rundes 
Schlupfloch heraus und 3 — 4 cm tief in die Erde gegangen, wo fie in einer ungefähr 
erbſengroßen, inwendig geglätteten Höhlung zu einer ſtark gekrümmten, ſtark beborſteten, 
ſchmutzig weißen Puppe mit braunen Augen werden. Am 8. Auguſt fanden ſich beim 
Ausgraben der Erde die Puppen und keine Larven mehr, und ſchon am 13. Auguſt krochen 
die erſten Käfer aus. 

Der Larvenſtand dauert ſonach 4—5 Wochen und die ganze Entwickelung durchſchnitt— 
lich 60 Tage. In jedem Wickel finden ſich 4—6 Eier, nie aber eine Offnung, durch welche 
ſie in den bereits fertigen Wickel gelangt wären, weil ſie während der Anfertigung in 
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der angeführten Weiſe eingebracht werden. Man findet bisweilen angefangene Wickel, 
welche aus irgend einem Grunde nicht zur Vollendung gelangt ſind. Bei naſſer Witterung 
löſt ſich auch der eine und der andere wieder auf. Für gewöhnlich vertrocknen die meiſten 
und bleiben noch über die Reife der Larve hinaus an der Mutterpflanze hängen, wodurch 

jene genötigt wird, ſich herabfallen zu laſſen; dann und wann werden aber die ganzen 
Wickel ſchon vorher vom Winde herabgeworfen. Diejenigen Käfer, welche man in ſchönen 
Herbſten zu ſehen bekommt und wohl gar in Paarung antrifft, ſtammen entweder von 
den am früheſten gelegten Eiern oder wurden, obgleich jüngeren Urſprunges, durch das 
günſtige Wetter aus ihren Geburtsſtätten hervorgelockt, eine Erſcheinung, welche auch bei 
anderen Rüſſelkäfaern vorkommt. Vor Winters verkriechen fie ſich wieder, ohne das jetzt 
nicht zeitgemäße Brutgeſchäft weiter zu betreiben; denn zwei Generationen im Jahre, welche 
man früher wohl angenommen hat, würden gegen die Regel ſein. 

Der Pappelſtecher (Rhynchites populi, Abbildung S. 152, Fig. 4) iſt dem 
vorigen ſehr ähnlich, aber etwas kleiner, auf den Flügeldecken weniger dicht punktiert und 
zweifarbig: oben kupferig, grün oder goldig, unten, am Rüſſel und an den Beinen ſtahlblau. 
Er wickelt die Blätter der verſchiedenen Pappelarten, ſehr gern die der Zitterpappel, und 

verwendet zu dem zigarrenartigen Wickel nur ein Blatt. Wie ungleichmäßig ſeine Ent⸗ 
wickelung iſt, mag aus folgender Beobachtung erhellen: Von einer Anzahl Rollen, welche 
am 17. Juli eingetragen und auf feuchten Sand gelegt worden waren, kamen, und zwar 
aus dem Sande, in der erſten Dezemberhälfte im geheizten Zimmer einige Käfer zum 
Vorſchein, während am 18. Dezember noch acht lebende, wie es ſchien, erwachſene Larven 
in den Wickeln aufgefunden wurden, in jedem nur eine Larve. 

Der noch kleinere, kaum 4,5 mm lange, durchaus ſchwarze und ſehr ſchwach behaarte 
ſchwarze Birkenſtecher, Trichterwickler, Blattkräusler (Rhynchites betulae, 
Abbild. S. 152, Fig. 5) bearbeitet die Blätter der Birken, Ellern, Buchen, begnügt ſich ſtets 
mit einem Blatte, verwendet ſogar nur die vorderen zwei Drittel eines großen Ellernblattes. 
Das Verfahren weicht von dem bisher erwähnten weſentlich ab. Ungefähr in der kleineren, 
oberen Hälfte der Mittelrippe beginnend, nagt der Käfer in einer nach dem Blattſtiele 
hin aufſteigenden Bogenlinie die Fläche auf der einen, wir wollen ſagen auf der rechten, 
Seite durch, läßt die ihm begegnenden Seitenrippen unverletzt, in entſprechender Weiſe 
kommt dann die linke Seite an die Reihe; iſt er auch mit dieſer fertig, ſo ſchneidet er 

an der erſten Hälfte auch die Nebenrippen durch und löſt ſo die eine Hälfte ſeines Wickels. 
An der äußerſten Ecke wird die Oberhaut des Blattes etwas abgelöſt, in dieſe Taſche 
ein Ei geſchoben und nun gerollt, ſo daß die Ecke mit dem Eie in die Mitte des Wickels 
zu liegen kommt; die klebrige Oberfläche des Ellernblattes hält dieſen leicht zuſammen, 
wozu einige Kniffe mit den Freßzangen an den geeigneten Stellen noch beitragen. Die 
linke Seite wird nun gleichfalls durch Zerbeißen der Nebenrippen vollſtändig gelöſt und 

über die erſte Hälfte gerollt, bis die kleine Zigarre von der Mittelrippe des bedeutend 
gekürzten Blattes herabhängt. Bald erhält darin das Wickelkind Leben, arbeitet Gänge 
nach allen Richtungen, welche das völlige Abſterben und Vertrocknen der Blattmaſſe noch 
beſchleunigen. Bricht ſie vom Winde los und fällt zur Erde, deſto beſſer für die reife 
Larve; ſie wartet aber ſchwerlich dieſe Zufälligkeit ab, ſondern frißt ſich, wenn ihre Zeit 
gekommen, durch, fällt zur Erde, ſich aber nie zu Schaden, und verpuppt ſich in deren 
Schoße. 

Der Zweigabſtecher, Stengelbohrer, Giebelſtecher (Rhynchites conicus) 
iſt durchaus tief blau, ſtellenweiſe grün ſchimmernd, an Beinen und Rüſſel ſchwarz und 
überall mäßig dunkel behaart. Der Rüſſel iſt kürzer als Kopf und Halsſchild zuſammen⸗ 
genommen, letzteres auf ſeiner Oberfläche grob und mehr einzeln punktiert und wenig nach 
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hinten erweitert. Die Flügeldecken ſind tief punktſtreifig, auf den Zwiſchenräumen wieder 

punktiert, hinter der Mitte am breiteſten. Länge bis zur Rüſſelwurzel 3 mm. 
Gleich den übrigen Arten treibt ſich auch dieſe Art, nachdem ſie aus der Erde ge— 

krochen iſt, im Mai und Juni auf den verſchiedenſten Laubhölzern, wie Vogelbeeren, Els— 
beeren, Traubenkirſchen, Weißdorn, ganz vorzüglich aber für unſere Obſtbäume, Pflaumen, 
Kirſchen, Birnen, Apfel, Aprikoſen, ſchädlich werdend, umher. Weniger rührt der Nachteil 
von dem Befreſſen der jungen Knoſpen, beſonders in den Baumſchulen, her, als vielmehr 
aus der Art, wie das Weibchen ſein Brutgeſchäft betreibt. Es „ſticht“ nämlich die zarten 
Triebſpitzen ab, um ein oder einige Eier an das dadurch trocken werdende Mark zu legen, 
von welchem ſich die künftige Larve ernährt. Hat das Weibchen eine ihm paſſend erſcheinende 
Spitze gefunden, ſo nagt es leicht an der Innenſeite des Stengels da, wo er abbrechen 
ſoll, begibt ſich dann näher der Spitze des Schoſſes, frißt ein Loch bis auf das Mark, legt 
ein Ei darauf und ſchiebt es mit dem Rüſſel bis auf den Grund des Loches. Dies alles 
nimmt etwa 1 Stunde in Anſpruch. Hierauf kehrt die beſorgte Mutter zu der erſten Stelle 
zurück, um den Trieb ſo weit abzunagen, daß er durch den leiſeſten Windſtoß umbricht 

oder ohne weiteres herabfällt. Indem ſich der Käfer bei dieſer Arbeit öfter unterbricht, 
ſich wieder nach der Spitze begibt und nachſieht, ob alles in Ordnung ſei, verbraucht er 
abermals 1—1)⁰ Stunde Zeit. Ein kurzer Abſtich enthält ein, ein längerer bis drei Eier, 
jedes in einer beſonderen Grube. Nach 8 Tagen durchſchnittlich bekommt dieſes Ei Leben, 
und die Larve ernährt ſich von dem nach und nach trockener werdenden Marke des Ab— 
ſtiches und verpuppt ſich dann in der Erde. 

Wo eine Anzahl von Weibchen auf die angegebene Weiſe an Obſtbäumen ihr Brut— 
geſchäft betreiben, richten ſie nicht unbedeutenden Schaden an und man kann der Wieder— 
holung desſelben nur dadurch vorbeugen, daß man die Abſtiche von den Bäumen oder am 
Boden ſorgfältig ſammelt und verbrennt, ſobald man ſie bemerkt, damit die in ihnen 
lebende Brut zerſtört werde. | 

In ſehr ähnlicher Weile lebt die Larve des Blattrippenſtechers (Rhynchites 
alliariae Gyll.), eines Käferchens, welches mit dem vorigen mehrfach verwechſelt worden 
iſt. Durch graue Behaarung an den Körperſeiten, ein mehr walzenförmiges Halsſchild, 
hinter der Mitte kaum erweiterte Flügeldecken, deren leiſtenartige Zwiſchenräume bei ge— 
wöhnlicher Vergrößerung keine Punktierung erkennen laſſen, iſt er vom vorigen unter— 
ſchieden. Das Weibchen ſticht in den Apfelbaumſchulen die Blätter an der Unterſeite da 
an, wo der Blattſtiel in die Mittelrippe übergeht. Hierdurch biegt ſich die Blattfläche 
gegen den Stiel unnatürlich nach unten, wird wegen mangelnder Ernährung bald trocken, 
ſamt ihrem Stiele hinfällig und als wichtiges Ernährungswerkzeug dem jungen Stämmchen 
entzogen. Ich habe meiſt zwei, aber auch nur eine oder bis vier Larven im Blattſtiele 

oder im Grunde der Mittelrippe ſo eingekeilt angetroffen, daß man mit Hilfe einer Nadel 
vorſichtig zu Werke gehen muß, wenn man ſie unverletzt herauslöſen will. Die Verpuppung 
erfolgt in der Erde. 

Noch andere Arten leben als Larven in unreifen Früchten, und um auch von dieſen 
ein Beiſpiel anzuführen, ſei ſchließlich noch der hübſche Pflaumenbohrer (Rhynchites 
eupreus) erwähnt. Er iſt ebenſo groß wie der Pappelſtecher, erzfarben, auf dem Rücken 
etwas lichter, ſchwach grau behaart, hat einen ſchlanken Rüſſel, kräftige Punktſtreifen auf 
den Flügeldecken und deren Zwiſchenräume gleichfalls punktiert; er nährt ſich als Larre 
von jungen Pflaumen, Kirſchen, Vogelbeeren, Elsbeeren (Sorbus torminalis). Haben die 

Pflaumen die Größe einer Mandel erreicht, ſo ſchneidet das Weibchen in Zeit von einer 
Stunde den Stiel halb durch, ſucht an der Frucht eine paſſende Stelle zum Unterbringen eines 
Eies, bohrt ein flaches Loch, erweitert es etwas unter möglichſter Schonung der Oberhaut, 
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legt das Ei hinein, ſchiebt es mit dem Rüſſel zurecht und drückt die Oberhaut auf die 
Wunde; hierauf begibt es ſich zurück an die halb durchfreſſene Stelle des Stieles, beißt 
die andere Hälfte durch, oder ſo weit, daß der leiſeſte Wind oder die eigne Schwere die 
Pflaume bald zum Falle bringt. Die ganze Arbeit nimmt gegen 3 Stunden Zeit in An⸗ 
ſpruch. Nach durchſchnittlich 14 Tagen belebt ſich das Ei, die Larve zehrt am unreifen 
Fleiſche und iſt in 5—6 Wochen erwachſen. Die Verpuppung erfolgt in der Erde. Die ein- 
zelnen im Herbſte zum Vorſchein kommenden Käfer gehören zu den verfrüheten, zur 
Überwinterung ſich wieder verkriechenden, die Mehrzahl kommt erſt im nächſten Frühlinge 
aus der Erde hervor. 

Der Haſelnußrüßler (Balaninus nucum) und ſeine Gattungsgenoſſen ſind die⸗ 

jenigen heimiſchen Arten, welche den längſten Rüſſel aufzuweiſen haben. Der Wurm in den 
8 Haſelnüſſen iſt ja allgemein bekannt, noch mehr 

r 0 IN £ das Wurmloch, aus dem er entſchlüpfte, um in 
e „ der Erde ſeine Verwandlung zu beftehen; denn 

wie jedermann weiß, findet ſich in einer „wurm⸗ 
ſtichigen“ Nuß kein Tier mehr, ſondern in dem 
zur Hälfte oder gänzlich ausgefreſſenen Kerne 
und den Kotkrümchen nur die Spur ſeiner 
früheren Anweſenheit und zerſtörenden Thätig⸗ 
keit. Das befruchtete Weibchen zwickt bis ins 
Herz der halberwachſenen Haſelnuß, um die 
Mitte des Juli oder auch früher, legt ein Ei 
in das Loch und ſchiebt es mit dem Rüſſel tief 
hinein. Dies geſchieht in einer Zeit, die aus⸗ 
reicht, um die Wunde vernarben zu laſſen, ſo 
weit wenigſtens, daß man genau hinſehen muß, 
um die einſtige Verletzung wahrnehmen zu 
können. Vom Mai an treibt ſich der Käfer 

8 5 auf Haſelbüſchen und Eichen umher, aber nicht 

e e e vorjährigen Larven entſproſſen; denn 
dieſe liegen nach den gemachten Erfahrungen 

bis zum Juni des nächſten Jahres, verwandeln ſich dann erſt zur Puppe, aus welcher der 
Käfer im Auguſt ausſchlüpft und noch zum Vorſchein kommt oder verſteckt bleibt bis zum 
nächſten Frühling. Er hat einen ſehr langen, borſtenartigen, an der Wurzel verdickten, 
daſelbſt geſtreiften und punktierten Rüſſel von rotbrauner Farbe, welcher ſich beim Männ⸗ 
chen ſchwach, beim Weibchen ſtärker krümmt und etwas vor ſeiner Mitte die ſchlanken, 

geknieten Fühler trägt. Dieſelben paſſen mit ihrem Schafte gerade in die bis zu den 
Augen reichende Grube und enden in eine faſt geknopfte Keule, indem die letzten der 
ſieben Geißelglieder kaum länger als breit ſind. Der eiförmige, ſchwarze Käfer iſt über 
und über gelbgrau behaart, am erhabenen runden Schildchen, an den Schultern und 
auf der Fläche der herzförmigen Flügeldecken würfelartig lichter. Die Schenkel verdicken 
ſich nach vorn und zeigen hier an der Unterſeite einen dreieckigen Zahn, die Schienen enden 
in einen Haken, das dritte Fußglied iſt zweilappig und der Grund der Klauen gezahnt. 
In Deutſchland kommen noch zwei außerordentlich ähnliche Arten vor, deren Fühlerkeule 
dadurch bedeutend dünner erſcheint, daß das letzte Glied wenigſtens doppelt ſo lang wie 

breit iſt, der große Eichelbohrer (Balaninus glandium oder venosus), deſſen 
Halsſchild an den Seiten von der Mitte an ſteil nach der Flügeldeckenwurzel verläuft, 
mit ihr faſt einen rechten Winkel bildend, und der kleine Eichelbohrer (Balaninus 
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turbatas), deſſen Rüſſel ſich ſtark krümmt, beſonders beim Weibchen, und deſſen Halsſchild— 
ſeiten mit der Flügeldeckenwurzel, wie bei dem Nußbohrer, einen ſtumpfen Winkel bildet. 
Sie beide leben als Larven in den Eicheln und werden für dieſelben in gleicher Weiſe ver— 
derblich, wie jener für die Nüſſe. Die Balaninen breiten ſich mit ihren der Gleichförmigkeit 
wegen zum Teil ſehr ſchwer zu unterſcheidenden Arten faſt über die ganze Erdoberfläche 

und beſonders zahlreich über Europa aus und haben die Gewohnheit der vorigen, mit an— 
gezogenen Beinen ſich fallen zu laſſen, ſobald ſie eine Gefahr im Anzuge vermuten. 

Die Blütenſtecher (Anthonomus) könnte man der Körpertracht nach für größere, 
plumpe Spitzmäuschen erklären, die gebrochenen Fühler, die lichten Haarbinden oder Flecke 
auf dem braunen Untergrunde der Flügeldecken unterſcheiden ſie aber auf den erſten Blick 
von denſelben, wie noch verſchiedene andere Merkmale, welche in dem dünnen, geraden 
Rüſſel, in den kleinen, runden Augen, den ſchwachen Fühlern mit ſiebengliederiger Geißel 
und in dem großen Schildchen begründet ſind. Die Gattung breitet ſich gleichfalls über 

1) Birnknoſ 
ſtecher (Anthonomus pomorum), a vergrößert, b natürliche Größe, e von den Larven bewohnte Knoſpe. 

die ganze Erde aus, in Amerika weniger zahlreich als anderswo. Die europäiſchen größeren 
Arten der überhaupt am Körper nicht großen Geſellen erweiſen ſich an den Obſtbäumen 
vielfach unnütz, indem die Weibchen im erſten Frühjahre deren Blatt- und Tragknoſpen an— 
ſtechen, ein, auch ein paar Eier hineinſchieben und die Larven dieſelben ausfreſſen, ſie mithin 
nicht zur Entwickelung gelangen laſſen. Die äußeren Schuppen bräunen ſich, ein mit vielen 
derartigen Knoſpen verſehener Apfel- oder Birnbaum ſieht dann wie verbrannt aus, und man 

hat dem Übelthäter in manchen Gegenden den Namen „Brenner“ beigelegt, mit welchem 
kaum eine beſtimmte Art gemeint ſein kann, weil mehrere in gleicher Weiſe leben. Für ge⸗ 
wöhnlich dürfte der Apfelblütenſtecher (Anthonomus pomorum, Fig. 2 obiger Ab— 
bildung) darunter verſtanden ſein. Er zeichnet ſich durch die verwiſchte, graue Schräg— 
binde auf jeder der pechbraunen Flügeldecken aus. Dieſe Binde, aus grauer Behaarung 
beſtehend, iſt bei der ſehr nahe ſtehenden zweiten Art, bei dem Birnknoſpenſtecher 
(Anthonomus pyri, Fig. 1) gerade und erreicht die Ränder jeder Decke nicht voll- 
ſtändig. Dieſe beiden Arten, durch das angegebene Merkmal auf den erſten Blick, durch 
noch einige andere bei eingehenderer Betrachtung zu unterſcheiden, leben an Apfel- und 
Birnbäumen. Sie kommen ſehr früh im Jahre aus dem Winterlager, und obgleich ſie 
im Sonnenſchein lebhaft fliegen, ſteigen ſie jetzt meiſt zu Fuße am Stamme der Bäume 
in die Höhe, wie ſie im Herbſte ebenſo hinabſteigen, um das Winterlager hinter Rinden— 

ſchuppen, in alten Bohrlöchern am Fuße des Stammes oder in deſſen Nähe unter der 
Erdoberfläche zu beziehen. Man hat dieſe Fußpartien der Käfer in Abrede geſtellt, und 
auch ich habe ſie ſo lange angezweifelt, bis mir mit den bekannten, für den Froſtſpanner 
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beſtimmten Teerringen im Herbſte und im erſten Frühjahre abgefangene Käfer zugeſchickt 
worden ſind. Das befruchtete Weibchen greift nun die ſich regenden Knoſpen mit ſeinem 
langen Rüſſel an und bohrt Löcher in dieſelben, teils um ſich zu ernähren, teils um je 
ein Ei in einem Bohrloche unterzubringen. Für die betroffenen Knoſpen können die Wir⸗ 
kungen hiervon ſehr verſchieden ausfallen, da bekanntlich die Fruchtknoſpen beider Obſt⸗ 
arten mehrere Blüten in der Hauptknoſpe enthalten. Iſt letztere noch vollkommen geſchloſſen, 
ſo können mehrere Blütenknoſpen getroffen werden; erfolgt dann die Entfaltung, ſo bleiben 
die mit einem Eie belegten zurück, während die unverſehrte Blüte zur Entwickelung ge— 
langt, eine im Fruchtboden getroffene ſogar bald abfällt. Sind die Einzelknoſpen ſchon 
mehr vorgerückt, ſo können dieſe ſämtlich mit Eiern belegt werden; alle vertrocknen und 
ſehen wie verbrannt aus, während ſich unter ihrem Schutze die Larve ſchnell entwickelt 
und daſelbſt auch zu einer ſchlanken, ſehr beweglichen Puppe wird. Ich habe die zweite 
Art aus Birnknoſpen erzogen, welche ſämtlich in ihrer erſten Hülle „verbrannt“ erſchienen 
und keine einzige Blütenknoſpe trieben, teilweiſe auch Blattknoſpen waren. Die Entwicke⸗ 
lung ging ſehr raſch vor ſich; denn die Mitte April als vertrocknet eingetragenen Haupt— 
knoſpen lieferten bereits vom 30. April an den Birnknoſpenſtecher in reichlicher Menge. Ob 
der im Mai erſcheinende junge Käfer thatenlos ſein Leben bis nach der Überwinterung 

verbringt, oder ob es Käfer einer zweiten Brut ſind, welche im folgenden Frühling für 
die Fortpflanzung ſorgen, wage ich nicht zu entſcheiden, doch werden meines Wiſſens zwei 
Bruten von niemand angenommen. Obſtſorten mit ſehr lange geſchloſſenen, alſo ſpät 

austreibenden Knoſpen haben mithin von dieſen Käfern am meiſten zu leiden, außerdem 
mehrt ſich der Schaden in ſolchen Jahren, in denen durch die Witterungsverhältniſſe oder 
durch den ungünſtigen Stand der Bäume die Knoſpenentwickelung verzögert wird; denn 
wie aus der angeführten Lebensweiſe dieſer Blütenſtecher hervorgeht, können ihre Larven 
nur in Knoſpen gedeihen; beſchleunigt ſich deren Entfaltung vor der Vollwüchſigkeit der 
Larve, ſo iſt die Weiterentwickelung der letzteren ſehr in Frage geſtellt. 

Eine dritte, nicht minder intereſſante Art iſt der Steinfruchtbohrer (Anthono- 
mus druparum), etwas kräftiger als jede der vorigen, am rotbraunen Körper dicht 
graugelb behaart und leicht kenntlich an der doppelten Zickzackbinde gleich hinter der Mitte 
der Flügeldecken, welche dadurch entſteht, daß die gelbe Behaarung hier ausgeblieben iſt. 
Dieſer Käfer, welcher die Pfirſichblüten ſtark benagen ſoll, findet ſich vorherrſchend an 
der Traubenkirſche (Prunus padus), in deren Steinkerne die Larve einzeln lebt. Er muß 
jedoch ein ziemlich unſtetes Leben führen, denn mir wurden einſt getrocknete Sauerkirſchen 
übergeben, in deren Kernen ich Larven, Puppen und Käfer auffand, welche natürlich durch 
das Abwelken der Kirſchen im Ofen alle ihren Tod gefunden hatten. Einer der Käfer 
hatte ſein Flugloch bis auf eine feine Schicht ausgenagt, ein anderer war bereits bis zum 
Fleiſche gelangt und kurz vor ſeiner letzten und leichteſten Arbeit, dem Durchbrechen dieſes, 
vom Tode überraſcht worden. Auch in den Steinkernen der Schlehen dürfte die Larve 
leben. Dieſe und die zahlreichen anderen Gattungsgenoſſen ſtellen ſich, wie die vorigen, 
tot, wenn man ihnen zu nahe kommt, und fallen mit eingezogenem Rüſſel und vorgeſtreckten 
Knieen auf den Boden. 

Die kleinen, ovalen Erdflöhe, welche luſtig dahinſpringen, wenn man ſich ihnen nähert, 
kennen meine Leſer, hatten vielleicht auch ſchon Gelegenheit, ſie ſpringen zu hören. Wenn 
man nämlich im Herbſte auf oder neben dürrem Laube an Waldrändern dahinwandelt, 

ſo hört man, wie die zum Überwintern hier verſammelte Schar dieſer kleinen Springer 
auf das dürre Laub wieder auffällt, von welchem ſie ſich ſoeben gleichfalls mit Geräuſch 
abgeſchnellt hatte. Es wäre jedoch ein Irrtum, wenn man alle dieſe kleinen Käferchen 
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für Erdflöhe halten wollte, vielmehr befinden ſich gewiſſe Rüſſelkäfer in gleicher Lage. Von 
jenen ſpäter noch einige Worte; von dieſen ſei bemerkt, daß ſie der Gattung Orchestes, 
Danzkäfer, angehören, welche in vielen Arten Europa, die Alte, aber auch die Neue 
Welt bewohnt. 

Der ſchwarze Buchenrüßler, Buchenſpringrüßler, Buchenſpringer (Orche- 
stes fagi), iſt diejenige Art, welche trotz ihrer Kleinheit und Unſcheinbarkeit ihre Gegen— 
wart mehr als jede andere bemerkbar macht. Das ohne den Rüſſel 2,5 mm meſſende Käfer: 
chen iſt ſchwarz, durch feine, gleichmäßige Behaarung grauſchimmernd, die Fühler und Füße 
tragen licht gelbbraune Farben. Der runde, ſanft gebogene Rüſſel iſt länger als Kopf und 
Halsſchild zuſammengenommen und beinahe näher den Augen als der Spitze mit den 
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an Buchenblättern. 

gebrochenen Fühlern verſehen. Kopf und Halsſchild zeigen einen glockenförmigen Umriß 
und geringe Erſtreckung im Verhältnis zu den lang-eiförmigen Flügeldecken, an deren 
Wurzel das kleine Schildchen als Grübchen erſcheint: ſie decken die Hinterleibsſpitze voll— 
kommen und ſind auf ihrer Fläche gleichmäßig punktſtreifig. Die Vorderhüften ſind ſehr 
genähert, alle Schenkel kurz und dick, unten vor der Spitze mit je einem Zähnchen bewehrt, 
die hinterſten ſamt ihren Schienen zum Springen eingerichtet und ſämtliche Klauen am 
Grunde zahnartig erweitert. 

Anfang Mai ſtellt ſich der überwinterte Käfer auf den eben aufbrechenden Blättern 
der Rotbuche ein, um ſich zu ernähren und gleichzeitig dem Brutgeſchäft obzuliegen. Zu 
erſterem Zwecke nagt er kleine Löcher in dieſelben, zur Erreichung des zweiten ſchiebt das 
Weibchen hart an der Mittelrippe und in der Nähe des Blattgrundes ein Ei unter die 
Oberhaut. Meiſt wählt es hierzu unbenagte Blätter und beſchenkt jedes auch meiſt nur 
mit einem gelblich weißen Eie. Die nach kaum 8 Tagen aus dieſem geſchlüpfte Larve 
frißt nun zwiſchen Ober- und Unterhaut des Blattes nach vorn und außen eine Mine, 
welche nach und nach etwas breiter wird und gewöhnlich in der Nähe der Blattſpitze 

endigt. Hier angelangt, iſt die mit einem dunkeln, durch die Mitte geteilten Halsſchilde 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 11 
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und einem kegelförmigen Fleiſchzäpfchen auf dem letzten Gliede verſehene Larve erwachſen, 
erweitert die Mine und wird in einem durchſcheinenden Geſpinſt zur Puppe. Aus dieſer 

kommt durchſchnittlich von Mitte Juni ab, aber auch ſchon früher, der Käfer zum Vor⸗ 
ſchein, da die Larve kaum 3 Wochen und die Puppe auch nur etwa eine ſolche zu ihrer 
Entwickelung bedürfen. Er ſpringt auf dem Laube umher, benagt es, wie ſeine Eltern 
vor ihm, und verkriecht ſich, wenn die unfreundlichere Jahreszeit dazu mahnt. Wie aber 
thut ſich ſeine Gegenwart kund? 

Die Mine, alſo der von ihr getroffene Rand und die Spitze des Blattes, bräunt ſich, 
ſobald das Blattgrün daraus aufgezehrt iſt, im Laufe des Sommers fällt ſie aber völlig 
aus, ſo daß ein ſolches Blatt unregelmäßig geſchlängelt, von vorn nach hinten und bis 
zur Mittelrippe mit faſerigen und zerfetzten braunen Rändern ausgefreſſen erſcheint. Wenn 

tauſend und abertauſend von Blättern an einer alten Buche in dieſer Weiſe zugerichtet 
ſind, ſo erſcheint der ſtattliche Rieſe von oben bis unten braun angeräuchert, oder als 
wenn die friſchen Blätter im Frühjahr von einem Froſte oder vor einigen Wochen von 
einem Hagelſchlag getroffen worden ſeien. Wenn nun auch ein alter Baum dergleichen 
Behandlung und eine unvollkommene Ernährung durch ſeine Blätter einmal, auch zweimal 
ertragen kann, ſo ſind Buchenpflanzungen entſchieden ſchlimmer daran, wenn ſie in gleicher 
Weiſe heimgeſucht werden, und können nach einigen Jahren an der Wiederholung jener 
Heimſuchungen zu Grunde gehen. 

Wieder andere Sitten haben die Larven der Blattſchaber (Cionus). Sie halten 
ſich frei an den Blüten und jungen Samenkapſeln gewiſſer Pflanzen auf, wobei ihnen 
keine Beine zu ſtatten kommen, ſondern nur die Querfalten des Körpers und ein klebriger, 
ſchmieriger Überzug. Die gedrungenen, beinahe kugeligen Käferchen ſind klein, aber hübſch 
gezeichnet, moſaikartig durch regelmäßige, lichte Haarfleckchen auf einem anders gefärbten 
Untergrund; bei den meiſten findet ſich an der Wurzel oder auf der Mitte der Flügel⸗ 
decken ein runder, ſamtſchwarzer Nahtfleck. Ihr walziger Rüſſel legt ſich an die Bruſt 
an, die jedoch nicht mit beſonders deutlicher Rinne verſehen iſt, die Augen nähern ſich 
auf der Stirn, und die Geißel der gebrochenen Fühler ſetzt nur fünf Glieder zuſammen, 

ſo daß ſie dem Schafte an Länge gleicht. 
Das Schildchen iſt oval, die Spitze der 
Flügeldecken gemeinſam gerundet. Das 
erſte Glied des Hinterleibes verwächſt mit 
dem zweiten, beide ſind lang, die zwei 

chen unterſcheidet ſich von ſeinem Weib⸗ 
chen durch ein längeres letztes Fußglied 
und ungleiche Klauen, indem die innere 
die äußere an Länge übertrifft. Dieſer 

Geſchlechtsunterſchied wird an den Vorder⸗ 
beinen am deutlichſten. 

Braunwurz⸗Blattſchaber (Cionus scrofulariae) und Der Braunwurz-Blattſchab er 
Puppengehäuſe an der Futterpflanze in natürlicher Größe. 8 8 5 

Käfer außerdem vergrößert. (Cionus scrofulariae) lebt in zahl⸗ 
reichen Geſellſchaften auf der vom Mai 

bis Auguſt blühenden Braunwurz (Scrofularia nodosa). Am 17. Juli fand ich einzelne, 

zur Verpuppung reife bräunlich grüne Larven neben bereits in ein glaſiges Gehäuſe ein⸗ 
geſponnenen, welche ſich in der Weiſe ankleben, wie obige Abbildung vergegenwärtigt. 
Ungefähr 3 Wochen mochten vergangen ſein, als von den erſten die Käfer zum Vorſchein 

folgenden dafür ſehr gekürzt. Das Männ⸗ 
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kamen. In einem früheren Falle, als mir jene zierlichen Gebilde noch nicht bekannt waren, 
lernte ich ihre Erzeuger auch nicht kennen, ſondern aus den kleinen Blaſen entwickelten 
ſich nur winzige Schlupfweſpen (Chrysocharis conspicua), der Familie der Pteromalinen 
angehörig. Der Käfer ift ſchwarz und dicht beſchuppt, Bruſtſeiten und Vorderbruſt ſchnee— 
weiß, Flügeldecken dunkelſchiefergrau, die erhabenen, abwechſelnden Zwiſchenräume zwiſchen 
den Streifen ſamtſchwarz und weiß gewürfelt, die Naht mit einem großen vorderen und 
hinteren ſchwarzen Samtfleck verſehen. Verſchiedene andere Arten leben ähnlich auf den 
Königskerzen (Verbascum) ꝛc. 

Der weißbunte Erlenwürger, Weidenrüßler (Cryptorhynchus lapathi), 
iſt der einzige europäiſche Vertreter einer ſehr artenreichen (200) ſüdamerikaniſchen Gat— 
tung und eine von den 26 Arten, welche, auf noch drei andere Gattungen verteilt, als 
die einzigen Glieder einer der größten 
Sippe (Kryptorhynchiden) der ganzen 
Familie in Europa zu Hauſe ſind. Der 

Rüſſel des genannten Käfers läßt ſich 
in eine tiefe Bruſtfurche legen, welche? 
zwiſchen den Mittelhüften endigt und 
die Vorderhüften natürlich auseinander 
drängt. Zu der beigegebenen Abbildung —° 
ſei noch bemerkt, daß die Fühlergeißel 
aus ſieben Gliedern beſteht, und daß 
der Körper durch dichtes Schuppenkleid 79m MM \ 
ſchwarz, braun und weiß erſcheint, am Weißbunter langer (Cryptorhynchus lapathi) nebft 
letzten Drittel der Flügeldecken kreide⸗ Larve, am Holz. Rüſſel, Schuppenflecke und Höcker vergrößert. 

weiß. Das hübſche, 7,5—9 mm lange, 
ſehr unebene Tier ſitzt am Weidengebüſch, am Schwarz- und Weißeller, ohne durch 
ſeinen Fraß an den Blättern ſchädlich zu werden. Im Mai begegnet man ihm am zahl— 
reichſten und dann gewöhnlich gepaart, das Männchen auf dem Weibchen ſitzend; dann 
werden die Käfer ſparſamer, ſind während des Juli und einen Teil des Auguſt verſchwun— 
den, nach dem Herbſte hin zeigen ſich aber wieder vereinzelte. Am 28. Auguſt 1872 ſah 
ich ſo im Vorbeigehen wohl ein Dutzend verbundene Pärchen und ſelbſt am 3. Oktober noch 
vereinzelte Käfer. Da ſich Ende Juli reife Larven und Puppen finden, ſo dürften die ſpäter 
erſcheinenden Käfer junge ſein, welche ihr Brutgeſchäft noch betreiben oder ſich wieder ver— 
kriechen, um nach der Überwinterung an dasſelbe zu gehen. Das befruchtete Weibchen legt 
ſeine Eier an das Holz der genannten Futterpflanzen, und die Larve frißt zunächſt flach 

unter der Rinde platzweiſe, ſo daß dieſe durchlöchert erſcheinen kann, und geht dann in 
einem gerade aufſteigenden Gange im Holze weiter, möglich, daß dieſe Fraßweiſe auf eine 
zweijährige Brut deutet, da auch bei anderen bohrenden Larven im erſten Jahre eine ober— 
flächliche, im zweiten eine in das Holz übergehende Fraßweiſe beobachtet worden iſt. Die 
erwachſene Larve kehrt ſich am Ende des Ganges um und verpuppt ſich. An den Saale— 
ufern bei Halle lebt die Larve in den alten knorrigen Wurzelſtöcken der Korbweiden, welche 
durch ſie und andere Bohrer nach und nach früher abſterben, als wenn ſie unbewohnt wären. 
Schädlicher werden die Larven entſchieden in jungen Ellernpflanzungen und Ausſchlag— 

beſtänden, wo ſie junges und älteres Holz zerbohren und dasſelbe abſterben machen. Auch 
in jüngeren Birkenbeſtänden kommen fie vor und töten dieſelben. Wo fie einmal in jo vers 
derblicher Weiſe hauſen, bleibt nichts weiter übrig, als die mit a beſetzten Teile ab: 
zuhauen und zu verbrennen. 

11 * 
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Wenn noch anderer Verborgenrüßler (Ceuthorhynchus) gedacht wird, jo ge 
ſchieht dies nicht wegen der hervorragenden äußeren Erſcheinung ihrer zahlreichen Arten, 
welche außer wenigen Nordamerikanern ſich vorzugsweiſe in den kalten und gemäßigten 
Strichen Europas, Aſiens und Nordafrikas aufhalten, und im Gegenteil zu den kleinſten 

und unanſehnlichſten zählen, ſondern weil eine Anzahl ſich in unſeren Feldern und Gemüſe⸗ 
gärten auf höchſt unangenehme Weiſe bemerklich macht. Einige zeichnen ſich auf dunklem 
Grunde durch lichte, meiſt ſchlecht begrenzte Fleckchen aus; die meiſten laſſen ſich wegen 
der Einförmigkeit ihres dunkeln Kleides ſchwer voneinander unterſcheiden. Ihr faden⸗ 
förmiger Rüſſel kann zwiſchen die kegelförmigen Vorderhüften gelegt werden, ohne dort 
eine ſcharf begrenzte Furche zu finden, wie dies bei der vorigen Gattung der Fall iſt. Seine 
Furche für die Fühler iſt nach unten gerichtet und dieſe ſind gekrümmt und infolge der 
verlängerten erſten der ſieben Geißelglieder ſchlank. Das kurze Halsſchild iſt an den Seiten 
gerundet erweitert, vorn mehr oder weniger verengert, eingeſchnürt und am Vorderrande 
lappig erweitert, ſo daß in zahlreichen Fällen bei der Ruhelage des Rüſſels die runden 
und flachen Augen teilweiſe oder ſogar ganz verdeckt werden. Die Flügeldecken ſind kurz, 
am Grunde viel breiter als das Halsſchild, an den Schultern ſtumpf, nur wenig länger 

als zuſammen breit, hinten einzeln gerundet, den Steiß nicht bedeckend. Die Schienen 
ſind beim Männchen an der Spitze ſtets wehrlos, die der Mittel- und Hinterbeine beim 
Weibchen meiſt geſpornt, die Klauen am Grunde nicht zuſammengewachſen. 

Der Kohlgallenrüßler, gefurchthalſige Verborgenrüßler (Ceuthorhynchus 
suleicollis, Abbild. S. 165, Fig. 1), iſt tiefſchwarz, wenig glänzend, unten dichter, be⸗ 
ſonders gegen die Schultern hin, oben ſparſam und fein grau beſchuppt und ohne irgend 
welche hellere Zeichnung, wie ſolche durch Anhäufung der Schuppen bei anderen Arten ent— 
ſteht. Das ſtark punktierte Halsſchild hat vorn einen ſchwach aufgeworfenen Rand, jeder⸗ 
ſeits ein Höckerchen und eine tiefe Mittelfurche; die Flügeldecken ſind tief geſtreift, in den 
Zwiſchenräumen eben, ſtark gerunzelt und vor der Spitze ſchuppig gehöckert, die Schenkel 
vorn kurz bezahnt. Die durchſchnittliche Länge beträgt kaum 3 mm bei 2 mm Schulter⸗ 
breite. Bei der ungleichen Entwickelung findet ſich der Käfer vom erſten Frühjahr bis 
in den Sommer hinein auf Kreuzblümlern, wild wachſenden wie angebauten, an letzteren 

ſelbſtverſtändlich am augenfälligſten und mit nachteiligen Folgen verbunden. Das befruchtete 
Weibchen legt nämlich ſeine Eier tief unten an den zarten oberirdiſchen Stengel oder flach 
unter der Erde an den Wurzelſtock der Olſaaten, der verſchiedenſten anderen Kohlarten 

unſerer Gemüſegärten, aber auch des hier und da als ſo verbreitetes Unkraut auf den 
Feldern auftretenden „Hederichs“. Die Stelle, an welche das Ei unter der Oberhaut gelegt 
worden iſt, ſchwillt an und wächſt allmählich infolge des weiteren Reizes ſeitens der freſſenden 
Larve zu einer gallenartigen Mißbildung aus. Junge Pflanzen könnte man, wenn die mehr 
oder weniger kugelige Galle unmittelbar auf der Erde aufſitzt, für flach ſtehende Radieschen 
halten. Wenn der Käfer ſehr zahlreich vorhanden iſt, ſo mehren ſich die Gallen an einer 
Pflanze, die ſonſt einzelnen, kugeligen, verwachſen zu knolligen und unregelmäßigen Ge⸗ 
bilden, in deren Innerem man zwiſchen krümeligen Exkrementen bis 25 Larven antreffen 
kann. Die weiße Larve iſt wie andere Rüſſelkäferlarven eingekrümmt, ſtark querfaltig und 
ohne ſonſtige Auszeichnung. Während der Sommerzeit iſt ſie vom Eiſtand an in durch⸗ 
ſchnittlich 2 Monaten erwachſen, bohrt ſich durch ein rundes Loch aus ihrer Galle heraus, 
fertigt flach unter der Erde von dieſer ein eiförmiges Gehäuſe um ſich und ruht nur wenige 
Wochen als Puppe in demſelben. Diejenigen Larven, welche ſpäter gelegten Eiern ent: 
ſproſſen find, überwintern in ihren Gallen, wie man an den Winterſaaten der Olfrüchte 
oder an den kräftigeren Strünken des Kopf-, Blumen- und ſeltener des Braunkohles be- 
obachten kann. Die durch ſpätere Eierablage an den bereits kräftigen Strünken der genannten 
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Kohlarten erzeugten Gallen beſchränken ſich weniger auf den Grund der Stengel, ſondern 
gehen oft weit an denſelben hinauf. Kohlſtrünke mit ſolchen Gallen ohne Fluglöcher als 
Stoppel den Winter über ſtehen zu laſſen, iſt daher ſehr unvorſichtig; denn in der Ver— 
brennung dieſer beſitzt man das einzige Mittel, die Brut zu zerſtören. Die Käfer befreſſen 
die Blätter und Blüten der Pflanzen, ohne ihnen dadurch weſentlichen Schaden zuzufügen, 
die zuerſt erſcheinenden ſind meiſt der Puppe entſchlüpft oder hatten ſich als Spätlinge 
des vorigen Jahres verkrochen; die von ihnen ſtammende Brut findet noch Gelegenheit, 
eine Winterbrut wenigſtens bis zum Larvenſtand ins Leben zu rufen. In anderen Gegenden 
kommen wieder andere Arten an den Kohlſorten vor, deren Larven gleichfalls im Inneren 
bohren, ohne Gallen zu erzeugen. 

Der ähnliche Verborgenrüßler (Ceuthorhynchus assimilis, Abbild., Fig. 2) 
iſt dem vorigen außerordentlich ähnlich, etwas ſchlanker, durch ſtärkere weiße Beſchuppung 

1) Kohlgallenrüßler (Ceuthorhynchus suleicollis) nebſt Galle, 2) Ahnlicher Verborgenrüßler (C. assimilis), 3) Raps⸗ 

Mauszahnrüßler (Baridius chloris), 4) Rotrüſſeliger Mauszahnrüßler (B. cuprirostris), Sämtl. Käfer vergrößert. 

auf der Rückenſeite mehr grau, am Halsſchilde flacher punktiert, in den beiden Seiten— 
höckerchen dagegen ſpitziger und an den Schenkelenden ungezahnt. Auch er erſcheint auf 
Kohlarten, ich beobachtete ihn allerdings nur auf blühendem Raps und Rübſen und ſeine 
Larve vereinzelt in den Schoten, wo ſie ſich von den noch grünen und weichen Samen 
ernährt. Die Schote wird infolgedeſſen notreif, fängt an, ſich zu öffnen und entläßt durch 
die Spalte die flach unter die Erde zur Verpuppung gehende Larve. 

Der Weißfleck-Verborgenrüßler (Ceuthorhynchus macula- alba), welcher 
auf der Unterſeite, oben auf ſchwarzem Grunde an den Rändern der Flügeldecken, in 
einem gemeinſamen Flecke um das Schildchen und in der Mittellinie des Halsſchildes dicht 
weiß beſchuppt, an Fühlern, Schienen und Füßen dagegen roſtrot gefärbt iſt, lebt im Lar— 
venſtand von den unreifen Samen in den Mohnköpfen und verpuppt ſich gleichfalls 
in einem Erdgehäuſe. 

Die Mauszahnrüßler (Baridius, früher Baris) breiten ſich über die ganze Erd— 
oberfläche mit ihren zahlreichen Arten aus. Man erkennt fie am lang-eiförmigen Umriß 
der ſchwarzen, oft metalliſch grün oder blau glänzenden, ſehr harten Oberfläche und an 
der Gewohnheit, die Schenkel mit angezogenen Schienen und Füßen dicht gedrängt ſenk— 
recht nach unten zu richten und den Rüſſel mit ſeiner Spitze an die vorderen anzudrücken, 
wenn ſie, um Verfolgungen zu entgehen, ſich tot ſtellen. Der Kopf iſt kugelig, die kleinen 
Augen ſtehen unmittelbar vor der Wurzel des Rüſſels. Dieſer iſt walzig, dick, etwas 
gekrümmt und unten ſchräg, wie der Nagezahn einer Maus, abgeſchnitten, grubig punktiert, 
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vor ſeiner Mitte mit den geknieten Fühlern verſehen, deren Schaft bei der Ruhelage in die 
tiefe Furche für ſie paßt. Die Geißel beſteht aus acht Gliedern. Die Vorderbruſt iſt zwiſchen 

den weit auseinander ſtehenden, kugeligen und eingeſenkten Vorderhüften flach und eben, 
ohne jegliche Furche. Schildchen klein, aber deutlich und rund, Flügeldecken geſtreift, zu— 
ſammen kaum halb ſo breit wie der ganze Käfer, vom Vorderrande des Halsſchildes an 
gerechnet, lang iſt; ſie laſſen ein kleines Leibesſpitzchen frei. Die Schienen der kräftigen 
Beine laufen in ein Häkchen aus. 

So wenigſtens charakteriſieren ſich die durchſchnittlich 4,5 mm meſſenden europäiſchen 
Arten. Da ſich die Geſamtzahl aller aber an 300 beläuft und ihre Tracht nicht durchaus 
übereinſtimmt, ſo geben die unſerigen von den ſchönen, kräftigeren, mitunter mehrfarbigen 
Formen des heißen Amerika, welches als ihr eigentliches Vaterland betrachtet werden muß, 
keine genügende Vorſtellung. Der Raps-Mauszahnrüßler (Baridius chloris, Abbild. 
S. 165, Fig. 3) iſt glänzend grün, bisweilen bläulichſchimmernd, am Halsſchilde zerſtreut 
punktiert, in der Mitte faſt glatt, die Zwiſchenräume der Punkte viel größer als dieſe ſelbſt, 
an den Flügeldecken einfach geſtreift, bei ſtarker Vergrößerung ſind in den Zwiſchenräumen 
Punktreihen zu bemerken. Die Seiten des Rüſſels und der Bruſt, die Schenkel und der nicht 
weiß beſchuppte Bauch in ſeinem vorderen Teile ſind grob punktiert, die Vorderbruſtſeiten 
mehr runzelig. Die weiße Larve lebt bohrend in dem unterſten Stengelteil der Olſaaten 
und gewiß auch anderer Kreuzblümler und geht bis in die äußerſten Wurzelſpitzen, verpuppt 
ſich auch hier und liefert bereits im Juni den Käfer, der unter Umſtänden verſteckt bleibt, 
aber auch, wenn ſich in den genannten Saaten eine paſſende Gelegenheit für Unterbringung 

ſeiner Eier bietet, dieſe vor Winters abſetzt, wie die im Frühjahr gefundenen, ſehr ungleichen 
Larven gelehrt haben; andere begatten ſich erſt zur genannten Zeit, und ihre Nachkommen 
erſcheinen im vollkommenen Zuſtande natürlich ſpäter im Sommer und dürften nicht mehr 
zum Vorſchein kommen. — Der pechſchwarze Mauszahnrüßler (Baridius pieinus) 
lebt in gleicher Weiſe in anderen Kohlſorten, die er aber in Ermangelung von Herbſt⸗ 
ſaaten nur im Frühling mit Eiern beſchenkt, nachdem er aus ſeinen Winterverſtecken 
hervorgekrochen iſt, wie z. B. aus den Strünken des Kopfkohles, in denen er im Herbſte 
zuvor geboren wurde. — Dieſelbe Lebensart führt der rotrüſſelige Mauszahnrüßler 
(Baridius cuprirostris, Abbild. S. 165, Fig. 4) von lichtgrünem Metallglanz; jeine 
Larve frißt in den Strünken des Kopfkohles und Kohlrabis, erzeugt daſelbſt gallenartige 
Auswüchſe und wird entſchieden den jungen Kohlrabipflanzen gefährlich. Wenn wir nun 
bedenken, daß von dieſer und voriger Gattung eine oder die andere Art gemeinſam eine junge 
Kohlpflanze bearbeiten, daß gewiſſe Erdflöhe die dritten im Bunde ſein können, ſo leuchtet 
ein, daß ſie alle zuſammen dem Landwirte und Kohlgärtner das Leben ſauer machen, ſelbſt 
wenn jede einzelne Art für ihren Teil mit mäßigen Anſprüchen auftritt. 

Eine Sippe möchte ich nicht unerwähnt laſſen, obgleich ſie faſt ausſchließlich den 
heißen Erdſtrichen angehört und nur mit wenigen unſcheinbaren Arten im ſüdlichen Europa 

gefälligen Formen, und überdies ſpielt eins ihrer winzigſten Glieder eine gewiſſe Rolle 
auf unſeren Kornböden. Ohne viele Worte um die Charakteriſtik der Sippe oder einer und 
der anderen Gattung zu verlieren, vergegenwärtige ich in dem Palmenbohrer (Rhyn- 
chophorus Schach) vom Indiſchen Archipel die Grundform der hierher gehörigen 
Käfer mit dem Bemerken, daß die Fühler von den bisher kennen gelernten durch die ab- 
weichende Bildung des Endgliedes weſentlich verſchieden ſind und bei anderen verwandten 
ein zum Teil wieder anderes, aber meiſt abſonderliches Ausſehen haben, dieſelben auch 
nicht weiter als bis zum erſten Drittel der Rüſſellänge vorrücken, daß der Steiß von den 
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flachgedrückten Flügeldecken nie berührt wird, daß die Verdickung auf der Oberfläche des 
Rüſſels in einer dichten Haarbürſte und die Farbe des ganzen Tieres in einem öfters wie 
mit Duft überzogenen Schwarzbraun beſteht, welches hier und da, beſonders auf der 
Scheibe des Halsſchildes, auch einem ſtark roten Scheine Platz machen kann. Wie 

bereits erwähnt, ſtellt unſere Abbildung die Grundform der Kalandriden dar, es gibt 
aber auch bedeutend ſchmälere, die, weil fie verhältnismäßig nicht mehr niedergedrückt find, 
eine ſpindelförmige Geſtalt annehmen. Bei anderen erweitert ſich der Rüſſel an ſeiner 
äußerſten Spitze winkelig oder zahnartig, bei noch anderen (Macrocheirus longipes) ver⸗ 
längern ſich die Vorderbeine übermäßig, was übrigens bei verſchiedenen unerwähnt ge— 
bliebenen Gruppen gleichfalls vorkommt. Die ſchwarz- oder rotbraune Farbe des ſehr 
harten Panzers herrſcht vor, es finden ſich aber auch ver— 
wandte Farben, wie Rot, Gelb, Grau, eintönig oder in 
Fleckenzeichnungen. Die Männchen unterſcheiden ſich durch 
Bildung des Rüſſels, der Beine, der Fühler ꝛc. öfter 
weſentlich von ihren Weibchen. Man kennt nur wenige 
Larven, welche vorzugsweiſe im Inneren einſamenlappiger 
Gewächſe (Palmen, Cykadeen, Bananen Zuckerrohr) bohrend 
leben, wo ſie mitunter bedeutenden Schaden anrichten, weil 
fie oft in großen Mengen vorkommen, daher Palmen— 
bohrer. 

Auf die kleinſten Arten der ganzen Sippe will La- 
cordaire den ſonſt allen gegebenen Namen Calandra 
allein noch angewendet wiſſen. Zwei davon haben ſich durch 
den Handel, wahrſcheinlich aus dem Morgenland verſchleppt, 
und nicht nur über ganz Europa, ſondern auch über die 
anderen Erdteile ausgebreitet: der ſchwarze Kornwurm 

(Calandra granaria, auch Sitophilus granarius) be⸗ b e N 
wohnt die Magazine und Kornböden, weil er und ſeine 
Larve vom Mehle des Getreides leben, und letztere zwar von dem einen Korne, welches 
die Mutter anbohrte und mit einem Eie beſchenkte. Hier frißt ſich die Larve weiter und hat 
ihre volle Größe erlangt, wenn von jenem, ſofern es ſich um Roggen oder Gerſte handelt, 
nur noch die Hülſe vorhanden iſt, in der ſie ſich einpuppt. Nach 5—6 Wochen, vom Eie 
an gerechnet, erſcheint Anfang Juli die erſte Brut von den überwinterten Käfern. 14 Tage 
ſpäter beginnen die jungen Käfer ihr Brutgeſchäft, und vor Winters kommen zum zweiten 
Male die in Dielenritzen, Balkenfurchen und ſonſtigen Winkeln des Speichers überwintern— 
den Käfer zur Ausbildung. Man weiß längſt, daß Reinlichkeit und guter Luftdurchzug die 
beſten Schutzmittel gegen dieſen nicht zu unterſchätzenden Feind ſind, und hat neuerdings 
mit beſtem Erfolge ein ſinnreiches Verfahren in Anwendung gebracht, um den Kornwurm 
zu vertreiben: durch eine Luftdrainage, mittels reichlich 3 m voneinander durch den Getreide— 
haufen gelegter Drainröhren, welche ſich nach außen einzeln öffnen oder auch zu einem Aus— 
gang verbunden ſein können, wird innerhalb des Haufens dieſelbe Temperatur wie in der 
umgebenden Luft hergeſtellt, und die die Wärme liebenden und dieſelbe zur Entwickelung 
gebrauchenden Käferchen verlaſſen den Haufen. Dieſes Verfahren geſtattet außerdem, die 
Haufen ohne Schaden für das Getreide ſelbſt höher aufzuſchütten, als es ſonſt möglich wird. 
Der Kornkäfer iſt rot- bis ſchwarzbraun, an den Fühlern und Beinen etwas heller, mit 
Ausſchluß des Rüſſels 3,75 mm lang, 1,5 mm an den Schultern breit. Der dünne, ſanft 
gebogene Rüſſel, etwa von der Länge des Halsſchildes, trägt an ſeiner Wurzel, unmittelbar 
vor den Augen, die geknieten Fühlhörner mit ſechsgliederiger, lang-eiförmig geknopfter 
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Geißel, das platte, vorn wenig verengerte Halsſchild iſt dicht mit tiefen, länglichen Punkten 
beſetzt, welche nur eine glänzende Längslinie durch die Mitte freilaſſen. Die Flügeldecken, 
von der Breite des letzteren und gleichläufig an den Seiten, runden ſich vor dem Steiße ge⸗ 

meinſchaftlich ab und werden von tiefen Punktſtreifen durchzogen, deren Zwiſchenräume glatt 
bleiben. Die Schienen ſind mit einem Hornhaken an der Spitze bewehrt, die vorderen am 
Innenrande mit kleinen Kerbzähnen. Wie dieſer Käfer von Roggen, Weizen und Mais 
lebt, ſo der ſehr ähnliche Reiskäfer (Calandra oryzae) von den Reiskörnern, deren 
Lagerräume ſeinen Aufenthalt bilden, indem er ſich ſowenig wie der vorige bei uns zu 
Lande im Freien vermehren kann. Ein Fleckchen auf jeder Schulter, eins hinter der Mitte 
jeder Flügeldecke und der Seitenrand von roter Farbe auf mattem, pechſchwarzem Grunde, 
ein dicht und rund punktiertes Halsſchild ohne deutliche glatte Mittellinie und äußerſt dicht 
punktſtreifige Flügeldecken, deren ſehr ſchmale Zwiſchenräume abwechſelnd mit gelben 
Börſtchen beſetzt ſind, unterſcheiden ihn vom vorigen. 

Die kleinen, ſchwarzen, meiſt ſchmalen und glatten Rüſſelkäfer, welche ſich wejent- 
lich nur durch den bedeckten Steiß von den vorigen unterſcheiden und, zu der Sippe 
der Koſſoniden vereinigt, auch zahlreiche, aber unanſehnliche Vertreter in Europa und 

Deutſchland haben, leiten über zu der Familie der Borkenkäfer (Bostrychidae, 
Scolytidae). In ihrer äußeren Erſcheinung ſtimmen ſie durch Kleinheit des walzigen 
Körpers, durch einen dicken Kopf mit vortretenden Kinnbacken, im übrigen verſteckten 
Mundteilen, durch gebrochene Fühler mit dickem Endknopf, durch langgeſtreckte Augen mit- 
einander überein und unterſcheiden ſich von den verwandten durch die Kürze des Kopfes, 
der Taſter, Fühler und Beine, an denen breit gedrückte, in einen Haken endende Schienen 
viergliederige Füße tragen. Von den fünf Bauchringen verwachſen die beiden erſten öfter 

unter ſich. Die beiden Geſchlechter derſelben Art laſſen ſich äußerlich nicht ſchwer vonein- 

ander unterſcheiden. Die Larven haben die größte Ahnlichkeit mit denen der Rüſſelkäfer, 
nur erſcheinen ſie minder gedrungen und vollkommener walzig. Ihr geſelliges Beiſammen⸗ 
ſein, wie das der Käfer, und die Art, wie fie in der Rinde der Bäume ſelbſt oder un- 
mittelbar unter ihr im Baſte Gänge anlegen, weiſen auf ihre natürliche Zuſammen⸗ 
gehörigkeit hin. Meiſt von einem etwas breiteren Anfang des Ganges, einem Vorzimmer 
aus, wo bei vielen Arten auch die Paarung ſtattfindet, arbeiten die Weibchen weiter und 
legen den ſogenannten Muttergang an, wo ſie zu beiden Seiten kleinen, gleichentfern⸗ 
ten Aushöhlungen je ein Ei anvertrauen. Die den Ciern entſchlüpften Lärvchen freſſen 

nun ihrerſeits rechts und links von dem Muttergang, wenn dieſer ſenkrecht oder ſchräg, 
oberhalb oder unterhalb, wenn er nahezu wagerecht läuft, die mehr oder weniger ge— 
ſchlängelten Neben- oder Larvengänge, die ſich mit dem Wachstum der Larve verbrei⸗ 
tern. Am Ende wird jeder etwas erweitert, damit die Puppe ein bequemes Lager habe. 

Auf dieſe Weiſe entſtehen artige, baumähnliche Gebilde, deren Grundform von der be— 

ſtimmten Käferart abhängt, je nach dem gegebenen Raume und nach dem Begegnen mit 
einem zweiten Gangſyſtem aber gewiſſe Abänderungen erleidet. Wenn man bedenkt, daß 
dieſe kleinen Wühler fruchtbar ſind und von manchen zwei Bruten im Jahre zu ſtande 

kommen, ſo darf man ſich auch nicht wundern, daß zeitweilig Hunderte und Tauſende von 
Hektaren der ſchönſten Waldungen durch die Wurmtrocknis einem ſicheren Tode ent- 

gegengeführt werden, wie z. B. in den ſiebziger Jahren im Böhmerwalde. Die Nadel⸗ 
hölzer ernähren die bei weitem überwiegende Mehrzahl der europäiſchen Arten und er⸗ 
leiden durch ſie verhältnismäßig größeren Schaden als die Laubbäume, in denen wieder 
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andere Arten haufen. Daß ſelbſt die echten Borkenkäfer nicht alle in der angegebenen Weife 
leben, beweiſt unter anderen Bostrychus bispinus, welchen man bohrend in den ranken— 
den Zweigen der gemeinen Waldrebe (Clematis vitalba) findet, der Bostrychus dacty- 
liperda, welcher bis zu Hunderten in dem Kerne der Dattel, dieſe durch ſeinen Kot un— 

ſchmackhaft machend, und in der Betelnuß (Areca Katechu) zur Entwickelung gelangt. 
An erſterer Art hat beiläufig Bach die den Anobien eigne Gewohnheit des Klopfens be— 
obachtet, ſo daß dieſe Lockweiſe bei mehreren Arten der Familie zu vermuten, nahe liegt. 

Der große Kiefernmarkkäfer, Kiefernzweig-Baſtkäfer, Waldgärtner 
(Blastophagus oder Hylesinus piniperda), mag ſamt dem kleinen die Gattung 
vergegenwärtigen. Ein ſenkrechter, von oben ſichtbarer Kopf, fein gekörnelte Augen, ein 
eiförmiger geringelter Fühlerknopf, welcher durch ſechs Glieder mit dem Schafte in Ver— 
bindung ſteht, ein in ſeinem Rücken- und Weichenteile verſchmolzener Vorderbruſtring 
und ein zweilappiges drittes Fuß: 
glied charakteriſieren dieſe Gat⸗ 
tung, wie gleichzeitig die pech⸗ 
ſchwarze, nur an Fühlern und 
Füßen in Roſtrot übergehende 
Grundfarbe die größte Art, welche 
in unausgefärbten Stücken (Hy- 
lesinus testaceus des Fabri⸗ 
cius) auch roſtgelb oder braun 7, r V 
vorkommt. Unſer Käfer zeigt ſich N NN u N 
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men, in Wurzelſtöcken oder unter ers eh enen Ontnengängen. Nalrlihe Gtäpe und vergröfer. 
der dicken Rinde am unteren 
Teile ſtehender Stämme angelegt, 
die Gänge gehen durch ein etwas gekrümmtes Bohrloch bis zur Unterſeite der Rinde und 
an dieſer ſenkrecht entlang. Die ſeitlichen Larvengänge ſtehen ſehr dicht gedrängt hinter— 
einander und werden bis 8 em lang. Zur Verpuppung nagt ſich die ausgewachſene Larve 
in der Borke ein Lager. 

Im Jahre 1836, welches anfangs die Entwickelung der Larven begünſtigte, ſpäter 
aber durch rauhe Tage verzögerte, beobachtete Ratzeburg am 22. April den erſten Anflug 
der Käfer, am 27. waren die Gänge ſchon bis 5 em lang und enthielten 30—40 Eier, den 
2. Mai lebten die erſten Larven, welche bis zum 18. ihre halbe Größe erlangt hatten, 
4 Wochen ſpäter (18. Juni) gab es die erſten Puppen, am 2. Juli noch ganz weiße und 

und weiche Käfer, und erſt am 15. desſelben Monates die erſten Fluglöcher. Bei ungünſti— 

ger Witterung iſt die Brut auch erſt im Auguſt entwickelt. Jetzt beginnt der Fraß. Die 
Käfer bohren ſich nämlich wagerecht in die jungen oder ſelbſt in ältere, zapfentragende 
Triebe der Kiefern bis zum Marke ein und gehen, dasſelbe verzehrend, aufwärts. Um 
das Eingangsloch bildet ſich ein Wall des ausfließenden Harzes, und die Triebe brechen 

bei Wind leicht an dieſer Stelle ab, wenn ſie klein und dünn ſind, oder die endſtändigen 
Kronentriebe bleiben, und ſtatt der ausgefreſſenen Endknoſpen treiben neue von dicht 

1 
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buſchigem Anſehen. Weil auf dieſe Weiſe der Baum ſeinen natürlichen Wuchs ändert, 
wie ein unter dem Schnitte künſtlich gezüchteter, ſo hat man den Urheber ſolcher Erſchei⸗ 
nung den „Waldgärtner“ genannt. Er geht zur Überwinterung der Regel nach wieder 
heraus, durch das Eingangsloch oder durch ein neu angelegtes weiter oben, ſucht das hohe 
Holz auf und verkriecht ſich an den Stämmen dicht über der Wurzel nicht nur hinter 
Rindenſchuppen, ſondern in eigens dazu gebohrten, oft bis zum Baſte reichenden Löchern. 
Der Waldgärtner geht ſüdlich in Deutſchland ſo weit, wie die Kiefern vorkommen, nörd⸗ 
lich bis Schweden und Rußland. 

N 
N } 

1 1 

il 1 N 2 

A EX. all) —— N ; A 
7 all) . 

u 

1 I, „ 72 

N 4 U 

N 1 ze 
19 N Bm 

N 
| ! 
I 

1, 9 Au 

7 1 4 

50 

2 „＋ 

% N 5 
0 N 

; " AB 
* ll ö j 

1 * 105 / 
h 0 ll, 0 | AN 
u] N 0 \ ( 

H — 7 

N 0 
5 ) 

| Ali 
h | Fe 
NN . 

! NY Url) 
ö N 7 

0 

. 
2 

. ä 

2 Z 2. = 

nn 
SS 

N 10 N \ Hl 2 . 9 Ü | W ＋ 1 5 Aae 2 4 4 5 > 0 . 

79 6%½ %% 0 f Du % ; l 
ui Hi 1 Aud N il 9 17 77 H \ 10 8 9 = | = 

A. Lotgang als Brutftätte des Buchdruckers (Bostrychus typographus) und Sterngang von Bostrychus chalcographus. 
Vergrößert: 1) Bostrychus typographus, 2) Puppe, 3) ein Fuß, 4) Larve, 5) Bein, 6) Fühler; B. Gänge des großen 
Rüſterſplintkäfers (Eecoptogaster scolytus). Vergrößert: 7) der Käfer, 8) die Puppe, 9) die Larve, 10) Eccopto- 

gaster destructor. 

Der ſehr ähnliche kleine Kiefernmarkkäfer (Blastophagus minor) unterſcheidet 
ſich nicht immer durch geringere Größe vom vorigen, ſondern nur dadurch, daß die Haar⸗ 
reihe in dem zweiten Zwiſchenraume zwiſchen den Punktreihen der Flügeldecken bis zum 
Hinterrande der Decken reicht, während ſie beim vorigen da aufhört, wo dieſe ihre Beugung 
nach unten beginnt. Er lebt in derſelben Weiſe, jedoch in geringerer Verbreitung, als 
der vorige. Zum Brüten geht er nur glatte Rinde an, alſo Kiefernſtangen, oder die höheren 
Gegenden älterer Bäume und arbeitet Wagegänge. Es würde zu weit führen, noch andere 
Arten näher beſprechen zu wollen, welche in ähnlicher Weiſe den Fichten gefährlich werden. 

Die echten Borkenkäfer (Bostrychus oder Tomicus) haben einen kugeligen Kopf 
und fünfgliederige Verbindung zwiſchen Fühlerſchaft und dem runden, viergliederigen 
Knopfe, deſſen erſtes nacktes Glied die übrigen behaarten von oben her umſchließt. Das 
Halsſchild zieht ſich vorn kappenartig, in gleichmäßiger Rundung über den Kopf weg und 
iſt auf ſeiner vorderen Hälfte dicht und fein gehöckert. Die Flügeldecken pflegen an der 
Spitze geſtutzt oder ausgehöhlt zu ſein und an dem Seitenrande dieſer Höhlung ſtärker 
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und ſchwächer gezahnt. Die breitgedrückten Schienen endlich charakteriſieren ſich durch 
gezähnelte Außenkante. Einer der für Fichten ſchädlichſten und größten (5,5 mm) heißt 
der gemeine Borkenkäfer, Buchdrucker oder achtzähnige Fichten-Borkenkäfer 
(Bostrychus typographus); er führt nämlich jederſeits der tiefen Höhle an der Spitze 
ſeiner grob punktſtreifigen Flügeldecken vier Zähne, deren dritter der ſtärkſte iſt, trägt ſich 
rot⸗ oder pechbraun und zottig gelb behaart. Nach den erſten warmen Frühlingstagen 
ſieht man einzelne Buchdrucker in der Nähe ihrer Winterquartiere ziemlich träge und ge— 
räuſchlos umherfliegen, ſich auch wieder verkriechen, wenn es kühler wird. Bis Mitte Mai 
pflegen ſie aus der winterlichen Erſtarrung alle erwacht zu ſein und die Sorge um die 
Nachkommenſchaft zu beginnen. Gefallen ihnen die Brutplätze, wo ſie und vielleicht ihre 
Ahnen bis zum ſo und ſo vielten Gliede hinauf geboren worden ſind, ſo ſteht dem An— 
fang nichts im Wege. Im entgegengeſetzten Falle erheben ſie ſich hoch in die Luft, um, 
wie es ſcheint, paſſende Plätze aufzuſuchen, und es iſt keine Übertreibung, wenn man fie 
nach einem ihrer Entwickelung günſtigen Jahre mit ſchwärmenden Bienen oder kleinen 
Wolken verglichen hat. Im Platze ſcheinen ſie ziemlich wähleriſch zu ſein, altes Holz iſt 
ihnen lieber als junges, liegendes, alſo von der Axt oder durch Windbruch gefälltes, lieber 
als ſtehendes; gewiſſe Lagen ziehen ſie anderen vor und die Fichte (Pinus abies) jedem 
anderen Nadelholze. Iſt die Stelle gefunden, ſo wird ſenkrecht durch die Rinde ein Loch 
gebohrt, an der Sohle dieſer ein größerer Raum angelegt, in welchem die Begattung vor 
ſich geht und von welchem nach oben und unten der lotrechte Muttergang ſeinen Anfang 
nimmt und mit Eiern belegt wird, wie früher angegeben iſt. Die dieſem entſchlüpften 
Larven freſſen rechts und links davon, ſehr nahe bei einander die Nebengänge, alles ſo, 
wie es unſere Abbildung A mit Ausſchluß der rechten Ecke vergegenwärtigt. Bald nach dem 
Eierlegen ſterben die Weibchen in dem Baue ſelbſt, oder ſie ſchleppen ſich noch mühſam 
heraus. Die vollkommen entwickelte Brut bleibt noch eine Zeitlang an der Geburtsſtätte 
und frißt unregelmäßige, von Wurmmehl erfüllte und den urſprünglichen, regelmäßigen 
Bau ſehr verunſtaltende Gänge. Iſt es ſpät im Jahre, ſo bleiben ſie hier, um zu über— 
wintern; ſollte ſie das ſchöne Wetter noch hervorlocken, ſo treiben ſie ſich im Freien um— 
her und verkriechen ſich nachher anderwärts. Zeitig im Jahre ausgekrochene Käfer ver— 
laſſen in Geſellſchaft, gern nach warmem Regen, gegen Mittag ihre Wiege, ſchwärmen und 
legen eine zweite Brut an, die unter den günſtigſten Umſtänden noch zur vollen Ent- 
wickelung gelangt, in den meiſten Fällen aber im Larven- oder Puppenzuſtande zu über— 
wintern hat und nur dann ungefährdet bleibt, wenn die Borke gut aufſitzt und keine Näſſe 
eindringen kann. Am meiſten halten die Käfer aus; denn man hat beobachtet, daß ſie 
zur rechten Zeit aus geflößtem Holze hervorkamen, welches über 3 Wochen eingefroren 
gelegen hatte. Larven und Puppen gehen ſchnell zu Grunde, wenn man ſie durch Los— 
reißen der Borke dem Einfluß der Sonnenſtrahlen ausſetzt. — Bei manchen Arten dieſer 
Gattung unterſcheiden ſich beide Geſchlechter weſentlich im Anſehen: dem Weibchen fehlt 
die Aushöhlung am Ende der Flügeldecken, oder dieſe ſind ſehr kurz, faſt kugelig beim 
Männchen (Bostrychus dispar), und worin ſonſt noch die Unterſchiede beſtehen. In⸗ 
tereſſanter ſind die Verſchiedenheiten in der Fraßweiſe; doch können wir dieſen kleinen 

Wühlern nicht mehr Raum einräumen und bemerken nur, daß außer den Lot- und 
Wagegängen, welche die Weibchen anlegen, auch Sterngänge vorkommen, wie die rechte 
Ecke der Abbildung A auf S. 170 unvollkommen andeutet. 

Die Splintkäfer (Eccoptogaster) unterſcheiden ſich leicht in der Seiten— 
anſicht von allen anderen, indem von den beiden erſten verwachſenen Ringen des Bauches 
beginnend, dieſer ziemlich ſteil nach oben aufſteigt, wie der hier ſkizzierte Eccopto- 
gaster destructor (Fig. 10) lehrt. Die Rückenanſicht (Fig. 7) ſtellt den großen 
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Rüſterſplintkäfer (E scolytus) dar, welcher in ähnlicher Weiſe in der Rüſter lebt, 
wie die Boſtrychen in Nadelbäumen; überhaupt vertritt dieſe Gruppe jene für die Laub⸗ 
hölzer. 

Höchſt ſonderbar nehmen ſich die Glieder der nächſten Familie, die Langkäfer 
(Brenthidae), aus. Infolge der Rüſſelbildung lange mit den Rüſſelkäfern vereinigt, 
hat man ſie neuerdings wegen anderer, durchgreifender Eigenheiten von denſelben getrennt 
und zu einer eignen Familie vereinigt. In keiner zweiten Käferfamilie herrſcht das Streben 
aller Teile des Rumpfes, ſich in die Länge auszudehnen, ſo allgemein vor, wie hier. Der 
wagerechte Kopf verdünnt ſich nach vorn allmählich in einen Rüſſel; bis zu der ſeitlichen 
Erweiterung, an welcher ſich die Fühler anheften, gibt es meiſt keinen Abſatz, keine Quer⸗ 
furche, keine andere Richtung, überhaupt keine Stelle, von der man ſagen könnte, hier 
hört jener auf und fängt dieſer an. Jenſeits der Einlenkung der Fühler pflegt er voll⸗ 
kommen walzig zu ſein, wenn nicht die Freßwerkzeuge bei den Männchen vieler Arten einen 
breitgedrückten Knopf, oder paſſender geſagt, die Flügel einer Kneipzange an ſeine Spitze 
ſetzten. Die Oberlippe fehlt, das Kinn iſt überwiegend groß und verbirgt die Zunge und 
die Unterkiefer mit ihren Taſtern. Die Länge des Rüſſels iſt bei den verſchiedenen Arten 
und den beiden Geſchlechtern derſelben Art eine ſehr verſchiedene, und zwar beim Männchen 
immer beträchtlicher als beim Weibchen. Die 11, in ſeltenen Fällen (Uloceriden) nur 9 
Glieder der ungebrochenen Fühler, nach vorn bisweilen allmählich verdickt, reihen ſich 
wie Perlen auf einer Schnur aneinander; ihr erſtes muß mit ganz beſonderer Geſchmeidig— 
keit im Rüſſel ſitzen, denn höchſt überraſcht ſieht man ſämtliche Fühler ſich bewegen, wenn 
auf irgend eine Weiſe die Reihen der in einer Sammlung aufgeſtellten trockenen Tiere 
erſchüttert werden. Am vorderſten Mittelleibsringe, der immer länger als breit und durch— 
ſchnittlich nicht ſchmäler als die Flügeldecken iſt, verſchmelzen die Seiten vollſtändig mit 
dem Rücken. Nicht genug, daß die Flügeldecken lang und ſchmal, ſeitlich gleichläufig ſind, 
gibt ſich bei den Männchen mancher Arten ihr Drang nach Länge noch durch ſchwanz— 
artige Anhängſel zu erkennen. Die Hinterbruſt verlängert ſich, mehr noch jedes der beiden 
erſten e verwachſenen Bauchglieder. Die Beine ſind ſchlank, im Verhältnis zum 

8 linealen Körper nicht eben lang zu nennen, die Hüften der 
vorderſten flach kugelig, faſt eingeſenkt in eine hinten ein- 

geſchloſſene Pfanne. Bemerkenswert dürfte noch die oft ſehr 
ungleiche Einzelgröße bei einer und derſelben Art ſein. Die 
Langkäfer gehören in ihren durchſchnittlich 600 Arten bis 
auf eine (Amorphocephalus coronatus) des ſüdlichen 
Europa den übrigen Erdteilen an, Amerika nicht vorherr— 
ſchend, wie man früher meinte, als die vielen aſiatiſchen 
Arten noch unbekannt waren. Sie leben geſellig hinter 
Baumrinde, entfernen ſich alſo weſentlich in dieſer Be⸗ 
ziehung von den Rüſſelkäfern, ſchließen ſich vielmehr den 

ö Holzfreſſern im weiteſten Sinne des Wortes an. Die zwei 
ee e, Sonetice Gro. bisher beſchriebenen Larven weichen ſehr von denen eines 

Rüſſelkäfers ab, ſo daß man meint, es dürften ſich Irr⸗ 
tümer eingeſchlichen haben und dieſelben keinem Langkäfer angehören. Der in Braſilien 
gemeine Brenthus Anchorago möge eine Vorſtellung von den eben beſprochenen 
Käfern geben. Bei ihm erreicht der Rüſſel des Männchens eine bedeutendere Länge als 
bei jedem anderen ſeiner Gattungsgenoſſen. Die Grundfarbe iſt ein dunkles Rotbraun, 
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welches auf den Flügeldecken durch zwei blutrote (gelbliche) Längsſtreifen verdeckt wird. 
Dergleichen Zeichnungen, welche auch fleckenartig auftreten, finden ſich bei vielen Familien⸗ 
gliedern. 

Die Familie der Maulkäfer (Anthribini) verband man gleichfalls bisher mit den 
Rüſſelkäfern; Lacordaire will fie aber davon getrennt wiſſen, und mit demſelben Rechte, 
wie die vorigen. Auch hier verlängert ſich der Kopf in einen etwas breiten, nicht langen, 
nie walzigen, nie von ihm durch eine Querlinie geſchiedenen Rüſſel. Der Unterkiefer iſt 
zweilappig, die Lappen ſind ſchmal, linienförmig, die fadenförmigen, ſpitz endenden Taſter 
viergliederig, die der Lippe nur dreigliederig; der Oberkiefer tritt mehr oder weniger hervor, 
iſt breit und gezahnt an der Wurzel. Die Oberlippe iſt deutlich, vorn gerundet und 
bewimpert. Die nicht gebrochenen Fühler beſtehen aus elf Gliedern, deren letzte eine 
loſe gegliederte, manchmal infolge der Geſtrecktheit verſchwindende Keule bilden, und ſind 
dem Rüſſel an ſehr verſchiedenen Stellen in einer 

reichen ſie eine bedeutende Länge, und vielleicht hier— 
durch, aber auch durch die Körperform, iſt oft eine 
gewiſſe Ahnlichkeit mit den nachher zu betrachtenden 
Bockkäfern nicht zu verkennen. Ein Querkiel vorn an 
der Vorderbruſt gibt in ſeinem Verlaufe, ſeiner 
Länge ꝛc. gute Gattungscharaktere ab. Die Hüften an 
den beiden erſten Paaren der Beine ſind faſt kugelig 
und voneinander getrennt, die des letzten Paares be— 
deutend breiter als lang, die Pfannen aller geſchloſſen, 
die Schienen an der Spitze geſtutzt, nie mit End— 
ſporen oder Haken verſehen, und das dritte der 

vier Fußglieder allermeiſt im zweiten ſo verſteckt, daß man an ſeiner Gegenwart zweifeln 
könnte; die Klauen tragen unten je einen Zahn. Den Hinterleib ſetzen vom Bauche her 
fünf ziemlich gleiche Glieder zuſammen, deren letztes auf dem Rücken immer ſichtbar bleibt. 
Die düſtere Körperfarbe wird durch ein kurzes Haarkleid durchaus heller oder fleckenartig 
bunt. Die Maulkäfer finden ſich an kranken Baumſtämmen oder Schwämmen, viel ſeltener 
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Weißfleckiger Maulkäfer (Anthribus 

albinus), Männchen. Vergrößert. 

auf Blättern oder Blumen. Die meiſten haben einen ſchwerfälligen Flug, einige dagegen 
zeigen ſich in dieſer Beziehung ſehr beweglich, und ein paar können ſogar ſpringen. Man 
kennt erſt ſehr wenige Larven, die in ihrer äußeren Erſcheinung von denen der Rüſſelkäfer 
nicht abweichen und darauf ſchließen laſſen, daß die meiſten bohrend in Pflanzen leben. 

Die Familie breitet ſich mit ihren reichlich 800 Arten, von denen ſehr viele noch nicht be— 
ſchrieben und benannt ſind, über die Erde aus, bedeutend überwiegend in den von den 
Malayen bewohnten Teilen Aſiens; Europa hat nur 7 Gattungen mit zuſammen 19 Arten, 
unter denen der weißfleckige Maulkäfer (Anthribus albinus) zu den ausgezeich— 
netſten gehört. Seine Geſtalt erſieht man aus obiger Abbildung; die hellen Zeichnungen 
auf dem rehbraunen Untergrunde ſind ſchneeweiß, überdies noch der Kopf und Hinterleib 
ſamt dem letzten Bruſtringe, die wir hier nicht zu ſehen bekommen. An der Wurzel des 
breiten, ſenkrechten Rüſſels ſtehen etwas ſchief die nierenförmigen Augen, vor ihnen die 
faſt fadenförmigen Fühler, welche beim Weibchen nur halbe Körperlänge erreichen, ſich dafür 
aber mehr nach vorn verdicken. Der weite Abſtand der Vorderhüften voneinander charak— 
teriſiert die Art noch im beſonderen. Ich fand ſie bisweilen an angegangenen Stämmen 
der Rotbuche, immer als Seltenheit. — Intereſſant werden die kleinen, unanſehnlichen 
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Arten der Gattung Kurzfuß (Brachytarsus), welche in Europa und Amerika zu Hauſe 
ſind. Man findet die Käfer auf Blumen, die Larven unter den braunen, halbkugeligen, 

bekanntlich über der jungen Brut als Schutz und Schirm zurückbleibenden Schildlaushäuten 
(Coccus) und meint, daß ſie ſich von den Eiern der Coccus-Arten ernähren, wenigſtens 
ward dies von Brachytarsus scabrosus und B. varius beobachtet. Beides ſind kleine, 
ſtumpf eiförmige Käfer mit breitem, an den Seiten ſcharfkantigem, kurzem Rüſſel, der in 
einer ſchmalen, nach unten gebogenen Seitenfurche die ſchwachgekeulten Fühler von ge— 
ringer Länge trägt. 

Die jetzt zu beſprechende Familie umfaßt 3— 4000 Arten der zum Teil ſtattlichſten 
vierzehigen Käfer, gleich ſchön in ihrer edlen, Kraft und Selbſtvertrauen ausdrückenden 
Körperform wie in der Verteilung lebhafter Farben, Ausſchmückung der nach allen Seiten 
beweglichen, ihnen den Charakter gebenden Fühler. Obſchon ſie friedlicher Natur ſind, 
keine Räuber, ſondern in den beiden der Nahrung bedürftigen Entwickelungsſtänden von 
Pflanzen leben, möchte ich ſie mit den Adlern unter den Vögeln vergleichen, wenigſtens 
einzelne Sippen unter ihnen, ob des ſchlanken, gefälligen und dabei doch kräftigen Baues, 
der drohenden Kinnbacken am hervorgeſtreckten, nicht ſo träumeriſch, wie bei anderen, und 

unterwürfig ſchlapp herabhängenden oder gar verſteckten Kopfe. Damit freilich ſtimmt der 

deutſche Name wenig, unter welchem man ſie vereinigte, und den man in Betracht der 
Fühlhörner und der ganzen Seitenanſicht des Kopfes doch nicht unpaſſend wählte, wenn 
man fie Böcke, Bockkäfer, Holzböcke (Capricornia oder Longicornia), Lang— 
hörner nannte. Will man ſie mit einer anderen Familie ihrer Ordnung vergleichen, ſo 
wären es die Blatthörner, denen ſie an Schönheit, Reichtum und Mannigfaltigkeit der 
Formen, an überwiegender Fülle in den Gleicherländern und in den ſcharf ausgeprägten 
geſchlechtlichen Unterſchieden vieler Arten am nächſten ſtehen. Hier ſind es aber nicht Aus⸗ 
wüchſe an Kopf und Halsſchild, durch welche ſich die Männchen hervorthun, ſondern be— 
deutend ſtärkere Kinnbacken, längere Fühler, andere Bildung derſelben, indem ſie Säge— 
oder Kammzähne annehmen können, manchmal ſogar gewedelt find, mannigfaltige Ab- 
änderungen an den Beinen, bisweilen andere Körperform und Färbung; am durchgreifendſten 
unterſcheidet ein ſpitzerer oder hinten vorſtreckbarer Hinterleib das Weibchen von ſeinem 
Männchen. Wie die vorangegangenen Vierzeher der Hauptſache nach ein rüſſelartig ver⸗ 
längerter Kopf charakteriſierte, ſo die Böcke lange, häufig den Körper übertreffende, borſtige 
oder fadenförmige Fühler, in der Regel aus elf Gliedern zuſammengeſetzt, deren zweites 
ſehr kurz iſt. Die Kinnbacken laufen meiſt in einen ſcharfen Zahn aus, die ziemlich kurzen 
Taſter in ein beil- oder ſpitz ſpindelförmiges Glied. Die geſtreckten Flügeldecken verbergen 
den ganzen, aus fünf beweglichen Bauchringen zuſammengeſetzten Hinterleib; doch kommen 
auch Arten vor, wo ſie ihn, wie bei den Kurzflüglern, ſeiner ganzen Länge nach frei 
laſſen. Die Schienen aller Beine tragen Endſporen, und die Hüften der vorderſten be⸗ 

rühren ſich nicht. 
Man muß die Böcke im allgemeinen als bewegliche Käfer bezeichnen, die im Sonnen⸗ 

ſchein oder an warmen, ſchwülen Tagen lebhaft umherfliegen und Blumen oder ſaft⸗ 

ſpendende Stellen an Baumſtämmen aufſuchen, ganz beſonders auch das in Wäldern auf: 
geſpeicherte Klafterholz, während andere zu ihren Umflügen, die dann hauptſächlich der 
Paarung gelten dürften, die Abendſtunden abwarten. Viele erzeugen, zwiſchen den Fingern 
feſtgehalten, durch Reiben des hinteren Vorderrückenrandes an dem kurzen, in ihn ein: 
geſchobenen Ende des Mittelrückens ein eintöniges, zirpendes Geräuſch; ſie „geigen“, wie 
man ſich wohl ausdrückt. | 

j 

\ 



Breitböcke. 179 

Die Larven der Bockkäfer ſtehen denen der Prachtkäfer nahe, unterſcheiden ſich aber 
von ihnen durch deutliche Lippentaſter, elliptiſche oder kreisrunde Luftlöcher und eine 
Y-förmige Afteröffnung. Der flache, wagerecht ſtehende Kopf kann halb in den erſten Körper— 
ring zurückgezogen werden, das deutlich abgeſetzte Kopfſchild iſt lederartig, die Oberlippe 
dagegen hornig, Augen ſind entweder gar nicht vorhanden oder jederſeits eins, auch drei 
ſchwer zu erkennende, ferner die dreigliederigen Fühler ſo klein und in eine Hautfalte 
verſteckt, daß ſie leicht überſehen werden. Von den Mundteilen entwickeln ſich die kurzen, 

ſtark hornigen Kinnbacken am kräftigſten, der kurze, breite Stamm der Unterkiefer trägt 
nach außen einen kurzen, dreigliederigen Taſter, nach innen eine kräftige Lade mit borſtiger 
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Innenſeite. Ein fleiſchiges Kinn, ſtarke, größtenteils verwachſene Taſterſtämme mit zwei: 
gliederigen Taſtern und eine fleiſchige, vorn haarige Zunge ſetzen die Unterlippe zuſammen. 
Die Beine fehlen entweder ganz oder bleiben ſehr kurz und einklauig. Der Vorderbruſt— 
ring zeichnet ſich durch ſeine bedeutende Größe, beſonders auch Breite vor den übrigen 
aus, eine beiderſeitige Hornbedeckung, öfter rauhflächig, kommt meiſt auch den übrigen 
Ringen zu, welche ſich durch Einſchnürung alle gut abſetzen. Die Larven leben allermeiſt 
in angegangenem Holze und bedürfen gewiß in den meiſten Fällen mehr als 1 Jahr zu 
ihrer Entwickelung, von den kleineren Arten kommen jedoch manche in Stengeln und 
namentlich in den Wurzelſtöcken krautartiger Gewächſe (Wolfsmilch, Hundszunge, Getreide— 
halmen 2c.) vor und können in einzelnen Fällen den Kulturgewächſen nachteilig werden. 
Man kennt jetzt an 9000 Arten, die von Lacordaire auf drei Unterfamilien mit 

ſo und ſo vielen Sippen verteilt worden ſind. 

Die Breitböcke (Prionidae) umfaſſen als erſte Unterfamilie die breiteren, plumpen, 
gleichzeitig aber auch die Rieſenformen der ganzen Familie, bei denen der Rücken des Hals: 
ſchildes von den Seitenteilen durch eine Kante geſondert, die Zunge hornig und dick iſt, 
die Fühler allermeiſt an der Kinnbackenwurzel eingelenkt ſind und die Vorderſchienen quer 
ſtehen. Ihnen fehlt das Vermögen, durch Reiben der oben bezeichneten Körperteile einen 
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Laut zu erzeugen. Die Zahl der Breitböcke ſteht gegen die der beiden übrigen Unterfamilien 
bedeutend zurück und wird für Europa verſchwindend klein, daher ſei hier nur zweier aus 
unſeren deutſchen Wäldern gedacht. 

Der Gerber, Forſtbock (Prionus coriarius, Abbild. S. 175), auch der Säge: 
bock, ſofern man unter dieſem bereits in anderem Sinne verbrauchten Ausdrucke einen 

Bockkäfer mit ſägeförmigen Fühlern verſtanden wiſſen will. Genau genommen, nennt man 
derartige Fühler „geſchuppt“, indem jedes folgende in den trichterförmigen vorhergehenden 
eingelenkt iſt; man zählt deren beim kleineren Männchen 12, trotzdem wird nur die halbe 
Körperlänge von ihrer Geſamtheit erreicht. Der kleine, ſchräg ſtehende Kopf, das flach ge⸗ 
wölbte, jederſeits mit drei Zähnen bewehrte Halsſchild und die ſonſtigen Körperverhältniſſe, 

dies alles lehrt unſere Abbildung, zu welcher nur noch bemerkt fein mag, daß der pech⸗ 
ſchwarze Käfer an der Bruſt dicht grau behaart iſt. 

Von dieſem langweiligen Geſellen läßt ſich nur noch mitteilen, daß man ihn im halben 
Juli und Auguſt ziemlich tief unten an den Stämmen alter Bäume oder an Stöcken von 
Eichen, Buchen und anderen ziemlich regungslos ſitzen ſieht. Herr Morin beobachtete ihn, 
wie er noch grüne Haſelnüſſe an deren unterer Seite annagte, um zum Kerne zu gelangen. 
Wenn es zu dämmern beginnt, wird er lebendiger, fliegt ſchwerfällig und brummend umher, 
die Männchen die Weibchen ſuchend. Nach der Paarung legt letzteres an Stellen mit mul⸗ 

migem Holze ſeine Eier ab, die Larve ernährt ſich mehrere Jahre von dem der Verweſung 
bereits anheim gefallenen Stoffe, fertigt ſchließlich aus demſelben ein Gehäuſe, in welchem 
ſie nur kurze Zeit als Puppe ruht. Eines nicht viel längeren, träumeriſchen Daſeins erfreut 
ſich der aus ihr hervorgegangene Käfer. 

Der Zimmermann (Ergates faber, Abbild. S. 175) iſt geſtreckter und meiſt länger 
als der vorige, hat Borſtenfühler, welche beim Männchen die Länge des ganzen, beim 
Weibchen die des halben Körpers etwas überragen; der ſcharfe Seitenrand des Halsſchildes 
iſt hier fein gezähnt, dort fein gekerbt. Der Nahtwinkel der Flügeldecken tritt als kleines 
Zähnchen hervor. Der Käfer iſt pechbraun oder mehr rot gefärbt und weniger verbreitet 
als der vorige. Er lebt im Mulme der Nadelhölzer, ſoll jedoch in der Gegend von Toulon, 
wo er häufig iſt, den Fichten ſchädlich werden. Lucas erzog die Larven, indem er ſie in 
Kaſten mit feucht gehaltenen Sägenſpänen brachte. 

Die zweite Unterfamilie, Cerambyeidae, welche Benennung von anderen auf die 

ganze Familie der Langhörner angewandt wird, ließe ſich vielleicht als Schrägkopfböcke 
verdeutſchen, weil hier bei ſo mancher Übereinſtimmung in der ſchlanken Körpertracht mit 
der folgenden Unterfamilie der Kopf ſchräg, nie ſenkrecht, wie dort, aus dem Halsſchilde 
vorſteht. Hier begegnen uns die edelſten Formen, die ſtattlichſten Fühler, bei der Gattung 
Ceramby in der früheren Faſſung prachtvoller Metallglanz, bei alledem aber eine ungemeine 
Mannigfaltigkeit der äußeren Erſcheinung unter den reichlich 5000 Arten. Am Halsſchilde 
ſind Rücken und Seiten miteinander verſchmolzen, die Vorderhüften verſchieden geformt, 
bei den heimiſchen kugelig oder kegelförmig, der oben erwähnte „Zirpapparat“ vorhanden. 
Die Zunge iſt häutig, die Fühler ſtehen bei den meiſten in einem Ausſchnitte der Augen. 

Der Waldkäfer (Spondylis buprestoides, Abbild. S. 178) iſt noch kein echter 
Cerambycide, aber auch kein Prionide, hat überhaupt keine Ahnlichkeit mit einem Bocke. 
Der 14 —20 mm lange, ſchwach glänzende, ſchwarze Käfer iſt walzig, hat kräftige, ſchräg 
vorſtehende Kinnbacken, mit welchen er ſehr empfindlich zu kneipen vermag, wenn man ihn 
zwiſchen die Finger nimmt; kurze, perlſchnurförmige Fühler, ein polſterartig gewölbtes, an 
den Seiten ſtark bogig erweitertes Halsſchild, gewölbte, nicht breitere, mit je zwei ſtumpfen 
Längsleiſten verſehene und wie jenes dicht runzelig punktierte Flügeldecken. Die Beine 
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find kurz, die Hüften der vorderften querwalzig, die Füße aller fünfgliederig, indem ein 
Knöpfchen am Grunde des Klauengliedes mit dieſem ſich einlenkt. Beine und Unterſeite 
des Körpers ſind merklich roſtbraun kurz behaart. 

Dieſer eigentümliche Käfer entwickelt ſich und lebt in Nadelwäldern, iſt lebhafter Natur; 
denn zur Sommerzeit, nachdem er der Puppe entſchlüpft iſt, fliegt er an ſchönen Tagen 

flach über dem Boden umher, läuft ungeſchickt im Sande hin, wenn er dort niedergefallen 
iſt, ſetzt ſich an die Wände der Häuſer, wenn ſolche vorhanden, wenigſtens fand ihn Kriech— 
baumer in Chur unter ſolchen Verhältniſſen. Die violettrötlich durchſcheinende Larve hat 
ſechs kurze Bruſtfüße und lebt oft in großer Anzahl in Kiefernſtöcken, wo ihr der Schwarz— 
ſpecht eifrig nachſtellt, aber auch in ſtehendem Holze, Kiefern und Fichten, denn der Käfer 
iſt bei uns ohne Gegenwart von Stubben ziemlich häufig. 

Wenn der alte Gattungsname Cerambyx nicht gänzlich aus dem Syſtem verſchwinden 
ſoll, ſo muß er den ſtattlichen, düſter gefärbten, über die ganze Erde verbreiteten Arten 
verbleiben, die wir unter der neueren Benennung Hammaticherus aufgeführt finden. 

Ihr Kopf ſtreckt ſich weit vor, die Augen buchten ſich über der Mitte tief aus, die 
elfgliederigen Fühler ſchwellen im 3.— 5. Gliede ſtark keulenförmig an, enden in ein 
langes, dünnes, breit gedrücktes, ſcheinbar geteiltes Glied und übertreffen beim Männ⸗ 
chen die Körperlänge um ein Bedeutendes. Das Halsſchild iſt quer gerieft oder beulen— 
artig gerunzelt, in der Mitte durch einen Buckel oder eine Dornſpitze am breiteſten, die 
Flügeldecken, vorn ein ſtumpf dreieckiges Schildchen aufnehmend, ſind hier faſt doppelt ſo 
breit wie der Hinterrand des Halsſchildes und übertreffen an Länge ihre doppelte Breite. 
Alle dieſe Merkmale trägt der Heldbock, Spießbock (Cerambyx heros), jener glän- 

zend ſchwarze, ſtattliche Bockkäfer, den wir mit dem Hirſchkäfer an einem Eichſtamme 
auf unſerem Bilde „Hirſchkäfer und Heldbock“ (bei S. SO) vereinigt erblicken. Die pech- 
braunen, nach hinten etwas verjüngten und mehr rotbraunen Flügeldecken führen ein kaum 
merkliches Nahtſpitzchen und werden weiter nach vorn immer runzeliger; unterhalb und an 
den Beinen ſchimmert der Käfer durch Seidenbehaarung ſilberweiß. 

Die Larve mit den gekörnelten Hornſchildern auf dem Rücken der meiſten Glieder 
lebt mehrere Jahre (3 —4) im Inneren alter Eichen. Die ſehr breiten, flachen Gänge 
laufen zunächſt vielfach gewunden durch- und ineinander unter der Rinde hin, und feſtes 
Wurmmehl legt ſich zwiſchen ſie und die Rinde, dann aber führen ſie tief in das Holz und 
nehmen bisweilen eine ungeheure Breite an. Daß viele Larven den alten Rieſen durch 
ihre Wühlereien mit der Zeit zu Grunde richten können, liegt auf der Hand; mag immer ein 

ſchon etwas angegangener Stamm für die legenden Weibchen eine beſondere Anziehungs— 
kraft beſitzen, ſo ſind die Wirkungen dieſer koloſſalen Larven keineswegs zu unterſchätzen. 

Der im Juli der Puppe entſchlüpfte Käfer läßt ſich bei Tage nicht ſehen, höchſtens ſteckt 
er die Fühlerſpitzen aus dem Flugloche hervor und zieht ſich ſchleunigſt zurück, wenn man 
ſich nicht ſehr vorſichtig naht. Dieſelben müßten ſehr weit herausſtehen, wenn es gelingen 
ſoll, den ſchlauen Geſellen an denſelben zu Tage zu fördern; in den meiſten Fällen läßt 
er ſich die Spitzen der Fühler abreißen, ehe er nachfolgt. Nach Sonnenuntergang kommt 
er freiwillig hervor und fliegt, nicht eben ſehr hoch, im Verlangen nach dem anderen Ge— 
ſchlechte, lebhaft umher. Die Paarung erfolgt während der Nacht, und die Schwärmzeit 
iſt, wie bei dem Hirſchkäfer, eine nur beſchränkte. 

Der Handwerker (Cerambyx cerdo) ſtellt den vorigen im verjüngten Maße 
(2 bis kaum 3 cm) dar, iſt gleichfalls ſchwarz und durch Seidenbehaarung ſilberſchimmernd, 

aber am Ende der Flügeldecken nicht verſchmälert. Indem der „Handwerker“ nicht an 
alte Eichen gebunden iſt, hat er eine weitere Verbreitung als der vorige, ſcheint aber dabei 
doch beſtimmte Ortlichkeiten zu bewohnen. Während er beiſpielsweiſe im Saalthale der 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 12 
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Naumburger Umgebung alljährlich in größeren Mengen vorkommt, findet er ſich wenige 
Meilen ſtromabwärts bei Halle gar nicht. In ſeinem Betragen weicht er von ſeinem ſtatt⸗ 
licherem Vetter weſentlich dadurch ab, daß er lebhaft im Sonnenſchein fliegt und die 

blühenden Sträucher, wie Weißdorn, Schneeball, Hartriegel und andere, aufſucht, um 
dort mit jo und fo vielen Süißmäulern aus dem verſchiedenartigſten Inſektenvolke den 
Honig zu lecken. Seine Larve zeichnet ſich durch eine Reihe von Längsriefen aus, welche 
die hintere Hälfte der Chitinplatte auf dem Vorderrücken einnehmen. Sie lebt hinter der 

Rinde und im Holze verſchiedener kranker Bäume, wie Eichen-, Apfel-, Kirſch⸗ und anderer 
Bäume. Nördlinger fand ſie 1843 ziemlich erwachſen in einem Apfelbaume, erhielt 

jedoch erſt im Mai 1847 den Käfer; er meint, die 
Trockenheit des Holzes wäre wohl ſchuld an einer 
ſo langen Entwickelung geweſen. 

Der Moſchus-, Biſambock (Aromia mo- 
schata) iſt an Fühlern und Beinen ſtahlblau, auf 
der ſtark gerunzelten Oberſeite metalliſch grün oder 
bronzefarben, am quer ſechseckigen, durch Höcker un⸗ 

ebenen Halsſchilde glänzend, auf den ſchwach zwei: 
rippigen, abgeflachten Flügeldecken faſt matt. Die 
Hinterbeine ſind verlängert, ihre Schienen zuſammen⸗ 

gedrückt und ſanft gebogen. Durch das nicht quer- 
runzelige Halsſchild und die nicht auffällig verdickten 
Grundglieder der Geißel unterſcheidet ſich dieſe Gat— 

die einfarbigen Flügeldecken und die im Vergleich zu 
den Kiefertaſtern längeren Lippentaſter von anderen 
naheſtehenden Gattungen. Die infolge ihres ſtarken 
Geruches mit obigen Namen belegte Art lebt im 
Larven- und vollkommenen Zuſtande in und an 

Weiden. Die Larve hat auf den Chitinſchildern Fur⸗ 
chen von viereckigen Umriſſen, welche an dem Bauche 
in etwas anderem Verlaufe gleichfalls ſichtbar ſind 

0 RT 19 015 1 9 56185 und an den drei erſten Ringen durch außerordentlich 
täfer (Spondylis buprestoides). Natürl. Größe. kleine und leicht zu überſehende Beinchen begrenzt 

werden. Sie bohrt namentlich in Kopfweiden und 

in den knorrigen Wurzelſtöcken der Korbweide ſehr unregelmäßige Gänge und trägt das 
ihrige redlich bei, dort mit Beihilfe der Weidenbohrerraupen, hier in Gemeinſchaft der 
Erlenwürgerlarven und anderen Ungeziefers bei weitem mehr Holz verſchwinden zu laſſen, 
als ſich neu erzeugt und als die Pflanze entbehren kann. Wenn ſich der Käfer zu Anfang 
des Sommers aus der Puppe entwickelt hat, treibt er ſich an ſeiner Geburtsſtätte ſo lange 
umher, bis ſich die Geſchlechter zuſammengefunden haben, an unfreundlichen Tagen ver- 
ſteckt im Laube oder in dem Mulme mit nach hinten dem Rücken angedrückten Fühlern, 
an ſonnigen lebhaft umherſpazierend an Stamm oder Zweigen, die nach vorn gerichteten 
Hörner hin und her wiegend; auch Nat er einmal davon und ſucht ſeinesgleichen ander⸗ 
wärts auf. 

Die Afterböcke, Schmalböcke (Lepturini), bilden eine ſehr beſtimmt abgegrenzte 
Sippe in dieſer Unterfamilie und ſind leicht von den anderen zu unterſcheiden durch den 
hinter den Augen verengerten, halsartig eingeſchnürten Kopf, der ſich nach vorn mehr 
oder weniger ſchnauzenartig verlängert, durch faſt rundliche Augen, vor und zwiſchen denen 

tung von der vorigen, durch das dreieckige Schildchen, 
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mehr oder weniger entfernt die kurzen Fühler ſtehen, und durch ſehr genäherte, zapfen— 

artig vortretende Vorderhüften. 
f Die meiſten fliegen lebhaft im Sonnenſchein umher und finden ſich nicht nur auf 
Buſchwerk, ſondern an allerlei blühenden Kräutern, wie an den honigreichen Dolden, und 
andere nicht bloß im Walde, ſondern auf Wieſen, Feldrainen und öfters in größeren Ent— 
fernungen von Holzgewächſen. Man hat die Arten vielen Gattungen einverleibt, die aber 
in ihren Merkmalen ſo ineinander übergehen, daß ſie ſich ſchwer voneinander unterſcheiden 
laſſen. Die Form und Oberflächenbeſchaffenheit des Halsſchildes, der Flügeldecken, die Breiten: 
verhältniſſe letzterer zu erſterem und die Zartheit oder Grobheit der Augenfelder geben die 
weſentlichſten Unterſcheidungsmerkmale für die Gattungen ab. Die Larven ernähren ſich 

von faulem Holze. | 

Der geſpornte Schmalbock (Strangalia armata, Fig. 1) mag zunächſt den 
Formkreis dieſer Sippe vergegenwärtigen. Der Körper iſt ſchwarz, mit Ausnahme der 

NDS N . 

— 

1) Geſpornter Schmalbock (Strangalia armata) nebſt Larve. 2) Veränderlicher Schmalbock (Toxotus meridianus), 
oben Weibchen, unten Männchen. Alles in natürlicher Größe. 

nur ſchwarz gefleckten drei erſten gelben Bauchringe; Fühler, Beine und Flügeldecken ſind 
wachsgelb, die Fühler vom dritten Gliede an und die Füße ſchwarz geringelt, die Schienen 
ſchwarz beſpitzt, die Hinterſchenkel innenſeits vorn ſchwarz gefleckt und die an der Spitze 
bogig nach innen ausgeſchnittenen Flügeldecken mit vier ſchwarzen Zackenbinden gezeichnet, 
welche nicht immer ſo vollſtändig ausgeprägt zu ſein brauchen wie bei unſerer Abbildung, 
indem die beiden erſten ſich bisweilen in Flecke auflöſen. 

Das Männchen unterſcheidet ſich vom kräftigeren Weibchen durch zwei Zähne am 
Innenrande der Hinterſchienen. Die Larve findet ſich in Birkenſtämmen und anderem 
Holze, hat undeutliche Augen, aber deutliche Füßchen, einen ſehr großen Kopf mit drei— 
gliederigen Fühlern, Kopfſchild und Oberlippe und läßt ihre ſonſtigen Merkmale an der 
beigegebenen Figur erkennen. Nach ihrer Verpuppung vergehen noch 3— 4 Wochen bis 
zum Erſcheinen des Käfers. Derſelbe iſt nicht zu verwechſeln mit dem auf den Flügel— 
decken beinahe ebenſo gezeichneten, aber ſchwarzbeinigen, ſchwarzbäuchigen, nicht gelbfühle— 
rigen vierbindigen Schmalbocke (Strangalia quadrifasciata), welcher auch im 
Körperbau etwas kräftiger und größer erſcheint. — Die meiſten anderen, kleineren Arten 
aus der nächſten Verwandtſchaft ſind mit gelbbraunen, einige mit blauen Flügeldecken ver— 
ſehen, andere durchaus ſchwarz oder ſchwarzbraun, meiſt aber matt und unſcheinbar in 
ihren Farben. 

12* 
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Die langbeinige und langſchnauzige Gattung Toxotus gehört zu denen mit walzigem, 
vorn und hinten tief eingeſchnürtem, ſeitlich in der Mitte und durch eine Längsfurche auch 
auf dem Rücken gehöckertem Halsſchilde. Die fadenförmigen Fühler ſind faſt immer ſo lang 
wie der Körper, ihr drittes Glied viel länger als das vierte und die Flügeldecken wenigſtens 
beim Männchen nach hinten wenig verſchmälert. Die gemeinſte Art für Deutſchland iſt der 
veränderliche Schmalbock (Toxotus meridianus; Abbild. S. 179, Fig. 2). Bei ihm 
iſt das fünfte Fühlerglied noch einmal ſo lang als das vierte, und das dritte länger als das 

fünfte. An den Seiten des geſtreckten, nach hinten ſchwach erweiterten Halsſchildes ſitzt 
je ein ſtumpfer Höcker, und die nach hinten beim Männchen ſtark, beim Weibchen nur 
mäßig verengerten Flügeldecken randen ſich an der Spitze ſchwach bogig aus. Die Bruſt 
decken dichte ſilbergraue Haare. Der Käfer iſt entweder ganz ſchwarz, oder es ſind die 
Wurzeln der Fühlerglieder, die Beine und der Schulterrand der Flügeldecken rötlichgelb, 
oder die Wurzel der letzteren, auch ihre ganze Vorderhälfte ſind rötlichgelb und nur der 

hintere Teil der Naht oder die Spitze ſchwärzlich, oder ſie ſind durchaus rötlich gelbbraun. 
Die Größe ſchwankt zwiſchen 13 und 22 mm. In den erſten Tagen des Juni fliegen an 
heiteren Tagen die Männchen lebhaft an Buſchwerk und allerlei Blumen umher, ſtets 

bereit, ſich fallen zu laſſen, wenn man nach ihnen greift, ohne ſicher zu faſſen, während die 
Weibchen einzelner und träger zu ſein pflegen. An einigen ſtattlichen Pflanzen der blühenden 
Sumpfwolfsmilch, welche ich zu dieſer Zeit auf einer Wieſe als vorzüglichen Fangplatz für 
das verſchiedenartigſte Inſektenvolk antraf, waren die Männchen dieſer Böcke ſehr zahlreich 

vertreten und ungemein beweglich; an 
den Grashalmen, unter deren Ahren 
hingen vereinzelte Weibchen und ſchie— 
nen vollkommen teilnahmlos bei dem 
ſonſt ſo überaus regen Leben rings 

um ſie. 
Die Schrotkäfer oder Zangen— 

böcke (Rhagium) zeichnen ſich durch 
ihren dicken, faſt quadratiſchen Kopf 
und die kurzen, ſchnurförmigen, auf 
der Stirn einander genäherten Fühler 
aus. Die Augen find breit, nieren- 
förmig, das Halsſchild klein, vorn und 
hinten eingeſchnürt, in der Mitte ſtark 
bedornt, das Schildchen ſchmal, ſpitz 
dreieckig, die Flügeldecken find flach- 
gedrückt, die Beine lang, aber plump, 
die Vorderhüften kurz und dick, von⸗ 
einander getrennt. 

Der kurzhörnige Nadelholz— 
bock (-Rhagium indagator, Fig. 1) 
dürfte die gemeinſte der vier deutſchen 
Arten ſein. Die Flügeldecken ſind blaß 

Larven und Puppenlager. 2 Zweibindiger Nadelholzbock gelbbraun, dicht mit weißlichem Filze 
(Rhagium bifasciatum). 1 Größe. bek leidet, W erhabene Längs⸗ 

linien auf jeder und zwei mehr oder minder regelmäßige, gemeinſame Querbinden nackt 
und ſchwärzlich gefärbt. Die Körpergeſtalt ergibt ſich aus obiger Abbildung. In manchen 
Nadelholzrevieren gibt es ſelten einen toten Stamm der verſchiedenſten Stärke, welcher 
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hinter ſeiner Rinde nicht mehr oder weniger zahlreich mit Larven dieſer Art verſehen wäre 
und nach der Entrindung die unregelmäßigen Gänge zeigt. Nach geſunden Stämmen hat 
das legende Weibchen durchaus kein Verlangen, ſondern nur nach ſolchen, die durch ver— 
ſchiedenes anderes bohrendes Ungeziefer ſchon ſo weit bearbeitet worden ſind, daß ſich die 
Borke ohne große Mühe abſchälen läßt. In derſelben Weiſe und gleichfalls nur an Nadel— 
bäumen lebt die ſeltene Art, der zweibindige Nadelholzbock (Rhagium bifascia- 
tum; Abbild. S. 180, Fig. 2), während die beiden noch übrigen Arten tote Laubhölzer 
zu der Zeit ihres Larvenſtandes bewohnen, weshalb ſie ſämtlich für den Forſt ohne jegliche 
Bedeutung ſind. 

Der große Halbdeck-Bockkäfer (Necydalis major) hat vorzeiten den um 
die Naturwiſſenſchaften verdienten Prediger Schäffer in nicht geringe Verlegenheit 
geſetzt, wie aus einem | 
Briefe an Réaumur 
hervorgeht. Der Käfer, 
wahrſcheinlich aus einem 
Stücke Pflaumenholze 
ausgekrochen, war in 
dem Drechſelzimmer von 
Schäffers Schwager auf: 
gefunden und Schäffer 
vorgelegt worden, um 
ſein Gutachten über die⸗ 
ſes ſonderbare Weſen 
abzugeben. Er vergleicht 
es mit der großen Holz⸗ 
weſpe, findet aber doch bei 
näherer Unterſuchung 
und Abbildung, daß es 
ein „Afterbock“ ſein 
müſſe. Beſchreibung und 
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Abbildungen wurden an DIE \ N 4 N 

Réaumur geſchickt und , \ x \\ „ 
am Schluſſe des Briefes Su N N N 
bemerkt: „Haben aber 
Ew. ꝛc. dieſen Inſekten 
(es iſt noch eine kleinere Art der heutigen Gattung Molorchus dabei) einen zweifelsohne 
eigentlicheren und beſſeren Namen ſchon beſtimmt, ſo werde ich aufs künftige Dero Aus— 
ſprüchen willigſt folgen (Regenspurg den 14. März 1753).” Die Eigentümlichkeit der Art 
liegt in der Kürze der Flügeldecken, welche weder den ſchmalen, langen Hinterleib, noch 
die dünnhäutigen Hinterflügel bedecken können. Der ganze Käfer iſt ſchwarz, goldhaarig, 
Fühler, Beine, Flügeldecken und die Wurzel des Hinterleibes ſind rötlich gelbbraun, die 
Spitze der Hinterſchenkel dunkler und die Fühler des Männchens nur an der Wurzel gelb. 
Dieſer intereſſante Bockkäfer findet ſich auf Buſchwerk und an den Stämmen verwetterter 
Bäume; ich habe ihn an Eichen- und Kirſchbäumen angetroffen, in deren mürbem Inneren, 
wie die Bohrlöcher bewieſen, die Larve ſicher gelebt hatte; er iſt entſchieden nicht häufig 
und der ſtattlichſte heimiſche Vertreter dieſer beſonders in Südamerika lebenden, aus wunder— 
lichen Geſtalten beſtehenden Sippe. 
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Mehrere Bockkäfer leben als Larven in altem Holzwerke unſerer Häuſer und be⸗ 
gegnen uns daher auch hier dann und wann die fertigen Käfer, zumal in älteren, holz⸗ 
reichen Gebäuden, ohne daß man ſich Rechenſchaft geben kann, wo dergleichen Erſcheinungen 
herkommen. Am häufigſten dürfte dies von einer Art gelten, welche man darum den 
Hausbock (Hylotrupes bajulus) genannt hat, ein kurzbeiniger, breitgedrückter und 
ſchmaler Käfer, welcher ſich durch ſeine kurzen, fadenförmigen Fühler, das ſcheibenartige 
Halsſchild, durch ein bogig ausgerandetes Mittelbruſtbein und im weiblichen Geſchlechte 
durch eine lang vorgeſtreckte kegelförmige Legröhre ausgezeichnet. Der Körper iſt pech⸗ 
ſchwarz oder braun gefärbt und mit einem greiſen Haarkleide überzogen, beſonders auf 
dem Halsſchilde, wo einige Unebenheiten dunkler hervortreten und unter Umſtänden eine 

geſichtsähnliche Zeichnung ſehen 
ee eee \ allen. Die Größe ſchwankt auf 
. ges fällig zwiſchen 6,5 und 19,5 mm. 
—_ — WI Wenn dieſer Käfer, manchmal noch 

mit dem Bohrmehle aus ſeinem 
Schlupfloche bedeckt, zum Vor— 
ſchein gekommen iſt, ſo ſcheint er 

ſich über feine Umgebung zu wun— 
dern; denn eiligen Laufes, ſoweit 
ſeine kurzen Beine einen ſolchen 
geſtatten, ſucht er zu entweichen, 
ohne zu wiſſen wohin, und zeigt 
ſtets ein gewiſſes Behagen, wenn 
er ein geöffnetes Fenſter erreicht 
hat. Das Weibchen fährt mit 

- = \ feiner langen Legröhre in die Riſſe 

Der Hausbock (Hylotrupes bajulus) nebſt Larve. Natürliche Größe. alten Holzwerkes jeglicher Art, 

und ſehen wir Pfoſten, Zaunpfähle, 
Fenſterbekleidungen und anderes mit größeren Bohrlöchern beſetzt, ſo können wir mit 
ziemlicher Sicherheit mindeſtens auf die Mitwirkung des Hausbockes rechnen. Seine Larve 
bewohnte vorzeiten die Seitenwände und den dünnen Boden eines Inſektenkaſtens, der, außer 

Gebrauch, vorher mehrere Jahre auf dem Boden geſtanden und nun ſeiner urſprünglichen 
Beſtimmung wiedergegeben wurde. Das Schrapen der freſſenden Larve und hier und da 
ausgeworfenes Bohrmehl verrieten die Gegenwart, die ſtellenweiſe zu Tage tretenden Gänge 
führten ſchließlich zum Sitze der Larve, welche ſelbſt im ſehr dünnen Holze die Außen⸗ 
wände meiſt zu ſchonen verſtanden hatte. Sie iſt vorn etwas plattgedrückt, ohne Zeich- 
nungen und Eindrücke auf den Gliedern, und vollkommen fußlos. 

Der veränderliche Scheibenbockkäfer (Callidium variabile; Abbild. S. 183, 
Fig. 2) iſt eine zweite Art von den in altem Holzwerke lebenden und daher uns in Häuſern 
oder deren nächſter Umgebung begegnenden Bockkäfern. Entſchieden ſchlanker, langbeiniger 
und beweglicher als der vorige, ſteht er ihm doch in den Grundformen ſehr nahe. Die 
den ſtarken Augenausrandungen eingefügten Borſtenfühler erreichen die Körperlänge und 
in ihrem dritten Gliede faſt dreimal die Länge des zweiten; das Halsſchild iſt faſt kreisrund, 
doch etwas breiter als lang, auf ſeiner Fläche durch vier undeutliche Höckerchen uneben, die 
walzigen Flügeldecken, nicht breiter als die Halsſchildmitte, ſind auf dem Rücken nieder⸗ 
gedrückt und hinten einzeln ſtumpf gerundet. Die Mittelbruſt iſt zwiſchen den Mittelhüften 
ſtumpf dreieckig, nie bogig ausgerandet, die Schenkel ſind geſtielt. Der glänzende Käfer 
trägt ſich entweder ganz ſchwarz und nur an den fein punktierten Flügeldecken ſtahlblau, 
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oder die Fühler, das Halsſchild, auch nur ſeine Ränder und in größerer oder geringerer 

Ausdehnung die Beine ſind rötlich, oder der Käfer iſt gelbrot, die Flügeldecken ſind gelb— 
braun, an den Spitzen ſamt der Bruſt ſchwarz. Die Länge beträgt 10—13 mm. Wie bei 
der vorigen Art, arbeitet auch hier die Larve breite, unregelmäßige, mit dem feinen Bohr— 
mehle ausgefüllte Gänge. Der dritte im Bunde iſt der häufiger im Harze, weniger in der 
Halleſchen Gegend, unter denſelben Verhältniſſen vorkommende blaue Scheibenbock 

(Callidium violaceum, Fig. 1). Er iſt unterſetzter als der vorige und plumper, wird 

bis 16 mm lang, hat fadenförmige, kürzere Fühler, von gleichen Längenverhältniſſen im 
zweiten und dritten Gliede wie der vorige, ein an den Seiten gleichmäßig gerundetes Hals— 
ſchild, welches von den platten Flügeldecken an Breite etwas übertroffen wird, und ſchwächer 
verdickte Schenkelenden. Der ganze Käfer iſt auf der Oberſeite heller, auf der Unterſeite 

Widderkäfer (Clytus arietis). 4) Clytus arcuatus. 5) C. arvicola. 6) Kreuztragender Erdbock (Dorcadion 
crux). 7) Greiſer Erdbock (D. fuliginator). 

dunkler blau, ſehr dicht runzelig punktiert, an Fühlern und Beinen vorherrſchend ſchwarz. 
Infolge der Lebensweiſe iſt dieſe Art ſowie der Hausbock nach Nordamerika verſchleppt 
worden und hat ſich daſelbſt gleichfalls eingebürgert. 

Ungemein zahlreich breitet die Gattung der Widderkäfer (Clytus) ihre Arten über 
die ganze Erde aus. Die langbeinigen, kurzfühlerigen Böcke, flink im Laufe und beim 
Sonnenſchein ſtets bereit zum Fluge, ſitzen gern auf blühenden Sträuchern und laſſen 
ſich meiſt an bunten, vorherrſchend gelben Zeichnungen erkennen. Die borſten- oder faden⸗ 
förmigen Fühler, ſtets kürzer als der Leib, öfters nur von deſſen halber Länge, entſpringen 
zwiſchen dem Augenausſchnitte und einer ſenkrecht davor herablaufenden Stirnleiſte am 
ſtark gerundeten Kopfe, welcher nicht tief genug im Halsſchilde ſteckt, um mit dem 
Hinterrande der Augen deſſen Vorderrand zu berühren; dasſelbe iſt kugelig oder quer 

eiförmig. Die Flügeldecken ſchwanken in der Form, kommen walzig, auch nach hinten ver— 
engert und flachgedrückt vor, die Schenkel häufig nach der Spitze keulenförmig angeſchwollen, 
die hinterſten auch verlängert. Eine der verbreitetſten deutſchen Arten iſt der gemeine 
Widderkäfer (Olytus arietis, Fig. 3), welchen ein kugeliges Halsſchild, nach 
vorn allmählich verdickte Schenkel und einzeln an der Spitze abgerundete, walzige Flügel— 
decken auszeichnen. Das 10 bis reichlich 15 mm lange Käferchen iſt ſchwarz, Fühler und 
Beine ſind rot, die vorderen wenigſtens von den Schienen an; goldgelb durch dichte, an— 

liegende Behaarung ſind: die Endränder des Vorderrückens, das Schildchen, vier Binden 
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der Flügeldecken von Geſtalt, wie unſere Abbildung zeigt, die Hinterränder der Bauch— 
ringe und einige Flecke an der Bruſt. 

Noch zwei andere Arten kommen in Färbung und Zeichnung der eben beſchriebenen 
ſehr nahe, der etwas kleinere Clytus rhamni, deſſen Flecke hinter den Schultern nicht als 
Überbleibſel einer geraden Querbinde betrachtet werden können, weil ſie ſchräg nach außen 
mit dem Vorderende gerichtet ſind, und deſſen Bauchbinden in der Mitte ſchmäler werden 
oder daſelbſt ganz verſchwinden, und der größere Clytus arvicola, deſſen Halsſchild an 
den Hinterecken ausgeſchnitten, Flügeldecken am Ende ſchräg nach innen geſtutzt ſind, 
und deſſen zweite Binde ſich faſt rechtwinkelig in der Mitte von der Naht ab nach außen 
biegt. Die Larve des gemeinen Widderkäfers lebt hinter der Rinde verſchiedener Laub: 
hölzer, wie Eichen, Buchen, wenn dieſelben gefällt oder als Wurzelſtöcke ſtehen geblieben 
ſind. Nördlinger beobachtete die Entwickelung des Käfers im Mai aus einem ſtarken, 
abgeſtorbenen Roſenſtamme. Daher ſind es Käfer, die wir weder in den Häuſern noch auf 
dem freien Felde, ſondern in Gärten und Wäldern, überhaupt da antreffen, wo Laub⸗ 
bäume in der Nähe ſtehen. 

Die dritte Unterfamilie, die Lamiidae, endlich möchte ich als Spitzböcke bezeichnen, 
da ihre Taſter im Gegenſatze zu allen vorigen in ein zugeſpitztes, weder in ein abgeſtutz⸗ 
tes, noch beilförmiges Endglied auslaufen. Ihre Vorderſchienen ſind außerdem an der 
Innenſeite mit einer ſchrägen Furche, die Mittelſchienen meiſt auswendig mit ähnlicher 

Furche verſehen, der Kopf ſteht ſenkrecht, und ſeine Stirn iſt gegen den Scheitel mindeſtens 
unter einem rechten, wenn nicht ſogar unter einem ſpitzen Winkel geneigt. Kurz, die Glieder 
dieſer Abteilung haben bei wiederkehrendem Reichtum der Körpertrachten der Auszeich- 
nungen genug, um ſie ſogleich als hierher gehörig zu erkennen; ihre Geſamtzahl übertrifft 
die der beiden vorigen Unterfamilien zuſammengenommen. 

Abgeſehen von einer Übergangsſippe, wo der Kopf noch nicht die geforderte Stel- 
lung hat, ſondern wie bei den Schrägkopfböcken gerichtet, und das Halsſchild jederſeits mit 
einer Leiſte verſehen iſt, abgeſehen von dieſer die Inſeln des Indiſchen Archipels und 
Polyneſien bewohnenden Sippe, tritt uns eine andere, die der Erdböcke, zuerſt ent— 
gegen. Sie mag an der artenreichen, dem ſüdlichen Europa und dem weſtlichen Aſien bis 
nach Sibirien hin vorzugsweiſe eignen Gattung Erdbock Dorcadion) erläutert werden, 
welche die Feiſtkäfer unter den Schwarzkäfern, die Kurzhörner und andere Erdbewohner 
unter den Rüſſelkäfern in dieſer Familie wiederholt. Alle Gattungsgenoſſen haben die ge⸗ 
drungene Geſtalt der nachher namhaft gemachten Arten. Die Fühler ſind borſtenförmig 
und ziemlich dick, niemals aber ſo lang wie der Körper und nehmen nach der Spitze zu in 
der Länge ihrer Glieder allmählich ab. Das Halsſchild iſt breiter als lang, in der Mitte 
jederſeits mit einem ſpitzen Höckerchen verſehen. Die Flügeldecken ſind an ihrer Wurzel 
kaum breiter als das Halsſchild, erreichen erſt in ihrer Mitte die größte Ausdehnung, 
runden ſich einzeln an der Spitze ab und erreichen die doppelte Länge ihrer gemeinſamen 
Breite. Die Beine ſind kurz und dick, die Mittelſchienen vor der Spitze an der Außen⸗ 
ſeite gehöckert. Der ungeflügelte Körper iſt meiſt mit einem Dufte abreibbarer Samt⸗ 
haare überzogen, welche namentlich auf dem ſeitlich den Körper enge umfaſſenden Flügel⸗ 
decken zierliche Zeichnungen erzeugen, wegen ihrer Hinfälligkeit aber an älteren Stücken 
die Artbeſtimmung ungemein erſchweren, zumal nicht ſelten beide Geſchlechter einer und 
derſelben Art nicht unweſentlich in dieſen Zeichnungen voneinander abweichen. Die Erd— 
böcke erſcheinen meiſt im Frühjahr, kriechen auf Wegen, an Mauern umher und verſtecken 
ſich bei unfreundlichem Wetter unter Steinen; ſie ſcheinen im Larvenſtande ſich von den 
Wurzeln der verſchiedenſten, nicht bloß der holzigen Pflanzen zu ernähren. 
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Eine der kleinſten und zierlichſten Arten iſt der bei Smyrna und in jenen Gegenden 

kaum ſeltene kreuztragende Erdbock (Dorcadion crux; Abbild. S. 183, Fig. 6). 
Der ſamtſchwarze Körper wird reichlich von weißem Seidenhaar überzogen, welches eine 
tiefe Längsfurche über Kopf und Halsſchild auskleidet, die Beine reichlich bedeckt und an 
den Flügeldecken nur die ſtumpfe Seitenkante und einen breiten Streifen neben der Naht 
frei läßt, an welchen ſich nach außen ein faſt halbkreisförmiger Mittelfleck anſchließt. Am 
weiteſten nach Norden geht der in Thüringen und am Harze in manchen Jahren keines— 
wegs ſeltene ſchwarze Erdbock (Dorcadion atrum), welcher im Süden fehlt. Das 
bis über 16 mm meſſende Tier iſt durchaus ſchwarz, hat auf dem ſehr grob und verworren 
punktierten Halsſchilde einen ſtumpfen Mittelkiel und auf den hinten beinahe geſtutzten, 
ſehr gerunzelten, an keiner Stelle punktierten Flügeldecken einen ſtumpfen Mittelkiel zwiſchen 
der Naht und der gleichfalls ſehr ſtumpfkieligen Stelle, an welcher die Biegung des Außen— 
randes nach unten erfolgt (Seitenkante). Mit ihm zugleich pflegt, aber ſeltener und weiter 
ſüdlich gehend, der greiſe Erdbock (Dorcadion fuliginator; Abbild. S. 183, Fig. 7) 
vorzukommen, hauptſächlich vom vorigen unterſchieden durch den ſchmutzigweißen Haarfilz 
über die Flügeldecken und durch ſchwache, gleichfarbige Behaarung an den übrigen Teilen 
des ſchwarzen Körpers, beſonders auch an den Beinen. Heutzutage wird derſelbe allgemein 
für die Stammart und der ſchwarze für ſeine unbehaarte Abart erklärt. 

Ein vorzugsweiſe bockähnliches Anſehen hat der unterſetzte chagrinierte Weber 
(Lamia textor; Abbild. S. 186, Fig. 1), ein durch ſehr feine, gelbliche Behaarung, 
zwiſchen welcher ſchwärzliche Höcker wie Pünktchen hervorglänzen, ſchmutzigbraun erſcheinen— 
der Käfer von 26—32 mm Länge. Die knorrigen Fühler von zwei Drittel der Körperlänge 
ſtehen mit ihrem dicken und langen, am Ende durch Warzen rauhem Wurzelgliede auf je 
einem ſtarken Höcker. Das quere, walzige Halsſchild von der Breite des Kopfes hat ſeitlich 
je einen kräftigen Dornaufſatz. Die bedeutend breiteren Flügeldecken flachen ſich von der 
Mitte an nach hinten etwas ab. Die dicken Beine ſind durch einen Höcker an der Außen— 
ſeite der Mittelſchienen ausgezeichnet. Dieſer echte Spitzbock, der einzige Überreſt der ſonſt 
ſo artenreichen Gattung Lamia, findet ſich an Weidengebüſch, wo er träge an den Zweigen 
umherkriecht oder noch häufiger mit gewiſſer Teilnahmloſigkeit feſtſitzt, da er ein mehr nächt⸗ 
liches Tier zu ſein ſcheint. In Weidenzweigen lebt auch die Larve, indem ſie der Mark— 
röhre nachgeht und am Ende ihres Ganges einen weiteren Raum für die in Bohr— 
ſpäne eingepolſterte Puppe arbeitet. Die Larve iſt fußlos und läuft hinten in einen 
walzenartigen Höcker aus, der den After bildet. Der erſte und größte Körperring iſt oval, 
ihm folgen zwei ſehr kurze, und die ſieben weiteren tragen auf ihrem Rücken je eine ovale, 
tiefe Furche, am Bauche einen breiten, in der Mitte eingezogenen Quereindruck. 

Zu den auffälligſten Erſcheinungen unter den heimiſchen Böcken gehört entſchieden der 

Zimmerbock, Schreiner (Acanthocinus aedilis), zumal das Männchen (Abbild. 
S. 186, Fig. 3), durch die den Körper bis auf das Fünffache überragenden und mit Aus— 
ſchluß ihrer Spitze dunkel geringelten Borſtenfühler. In der Tracht und Größe des Körpers 
erinnert er an das Callidium violaceum, namentlich in Anſehung der niedergedrückten 
und an den Schultern rechteckig vortretenden Flügeldecken, welche etwa doppelt ſo lang wie 
zuſammen breit, nach hinten beim Weibchen ſchmäler als beim Männchen und gleich dem 
übrigen Körper durch dichten Haarfilz grau ſind. Körnige Punktierung, Spuren dunkel punk— 
tierter Längsrippen und zwei mehr oder weniger deutliche, nackte, daher braune Querbinden 
zeichnen ihre Oberfläche aus. Die Gattungsmerkmale ergänzen überdies: vom dritten 
Gliede an gleichlange oder an Länge zunehmende Fühlerglieder, ein queres, ſeitlich in je 
einen Dorn ausgezogenes Halsſchild mit einer Querreihe von vier gelben Punkten auf 
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der vorderen Hälfte, ein beim Weibchen (Fig. 2) in eine lange Legeröhre auslaufende 
Hinterleibsſpitze, eine ausgerandete letzte Bauchſchuppe beim Männchen und endlich die 
nach außen geſchloſſenen Gelenkpfannen der Mittelhüften. 

Zeitig im Frühjahr erſcheint der Zimmerbock an gefällten Kiefernſtämmen oder an 
deren noch ſtehenden Wurzelſtöcken, tummelt ſich mithin auf Schlägen, da ſeine Larve 
hinter der Rinde abgeſtandener Kiefern lebt. Beim Sonnenſchein fliegt er und findet 
ſich daher auch an Klafterholz und ſtehenden Stämmen. Einige Wochen ſpäter iſt das 
Brutgeſchäft beendet, bei welchem das Weibchen ſeine lange Legröhre tief zwiſchen die 
Rindenſchuppen ſchiebt, und der Käfer verſchwunden, es ſei denn, daß vereinzelte Nach⸗ 
zügler, welche als Puppen überwintert haben, noch ſpäter zum Vorſchein kommen. Infolge 
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1) Chagrinierter Weber (Lamia textor), 2) Weibchen. 3) Männchen des Zimmerbockes (Acanthocinus aedilis). 
4) Großer Pappelbock (Saperda carcharias) auf den Gängen feiner Larve. 5) Aſpenbock (Saperda populnea) und 

die durch ſeine Larve an der Zitterpappel erzeugten Knoten. Alles natürliche Größe. 

des Aufenthaltes der Larve wird dieſe mit Bauhölzern in die Häuſer verſchleppt, ſo daß 
auch hier das langfühlerige Tier bisweilen umherſpaziert. Neben der genannten Art, welche 
beiläufig ihren Gattungsnamen vielfach geändert hat (Cerambyx oder Astynomus aedilis), 
leben noch einige weniger gemeine in Europa und in Nordamerika, indem die Gattung eine 
weitere Verbreitung nicht findet. 

Die Walzenböcke (Saperda) und ihre nächſten Verwandten bilden eine weitere 
Sippe der echten Spitzböcke, welche im weſentlichen durch die nach außen offene Gelenk⸗ 
pfanne der Mittelhüften, durch den Mangel einer Querfurche an der Außenſeite der Mittel⸗ 
ſchienen, durch ein breites dreieckiges Seitenſtück der Mittelbruſt und darin übereinſtimmen, 
daß ihr Kopf weit genug von den Vorderhüften entfernt iſt, um zwiſchen dieſelben ein⸗ 
gezogen werden zu können. Die übrigen Gattungsmerkmale: ein walziges, queres Hals⸗ 
ſchild ohne Buckel und Dornen, die an den Schultern ſtumpf rechteckig vortretenden, 
viel breiteren und nahezu walzigen Flügeldecken und die nicht ſchlanken, aber auch nicht 
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ſehr kurzen Beine laſſen die vorgeführten Abbildungen der beiden gemeinſten Arten er— 
kennen. 

Der große Bappelbod (Saperda carcharias; Abbild. S. 186, Fig. 4) iſt grau- 
gelb, das Weibchen mehr ockergelb, durch filzige Behaarung, welche nur an den Spitzen der 
meiſten Fühlerglieder und an den körnigen Erhabenheiten der Flügeldecken fehlt. Man findet 
den Käfer im Juni und Juli an den Stämmen und Zweigen der verſchiedenen Pappelarten 
und an Weidenbäumen. Er erſcheint träge und wird wahrſcheinlich erſt am Abende lebendiger, 
um dem Brutgeſchäfte nachzugehen. Das befruchtete Weib— 
chen legt ſeine Eier möglichſt tief in die Rindenriſſe unten 
am Fuße des Stammes, und die jenen entſchlüpften Larven 
freſſen im erſten Jahre unter der Rinde ihre Gänge. Nach 
der Überwinterung dringen ſie in das Holz ein und ſteigen 
in demſelben in gerader Richtung aufwärts. Die langen 
Bohrſpäne werden durch ein Loch ausgeſtoßen und verraten 
leicht die Gegenwart des Einwohners. Die Raupe des 
Weidenbohrers bringt äußerlich eine gleiche Erſcheinung her— 
vor, ſtößt aber größere Haufen aus und lebt durchſchnittlich 
in älteren Stämmen, auch die Raupen einiger Glasflügler 
halten auf gleiche Weiſe ihre Gänge rein, ihre Auswürfe ſind 
jedoch feiner und bindiger. Nach der zweiten Überwinterung 
iſt die fußloſe, auf dem Rücken der Glieder gefelderte Larve 
erwachſen, verpuppt ſich hinter dem mit Bohrſpänen ver— 10 N 
ſtopften Ausgange, und nach wenigen Wochen der Puppen⸗ game des großen Pappelbockes. 
ruhe kommt der Käfer zum Vorſchein. Wo derſelbe in Natürliche Größe. 
größeren Mengen auftritt, wird er den jungen Pappel— 
anpflanzungen an den Landſtraßen, auf Angern ꝛc. entſchieden nachteilig, denn dieſelben 
können leicht vom Winde umgeworfen werden. Alte, nur von einzelnen Larven bewohnte 
Stämme überwinden den Fraß, da jedoch der Käfer ſeine Brutplätze immer wieder von 
neuem zu benutzen pflegt, ſo werden auch ſolche mit der Zeit zu Grunde gerichtet, zumal 

die Larvenzahl ſich infolge dieſer Gewohnheit mehrt. 
Der Aſpenbock (Saperda populnea; Abbild. S. 186, Fig. 5) iſt merklich kleiner 

(10 —12 mm), durch filzige Behaarung grünlich- oder gelblichgrau, auf dem Halsſchilde mit 
drei gelben Längslinien, auf jeder Decke mit einer Längsreihe gelber Fleck— 
chen gezeichnet und an den Fühlern gleichfalls dunkler geringelt. Im Mai 
und Juni zeigt er ſich auf den Blättern der Zitterpappel und iſt viel leb— 
hafter als ſein größerer Vetter, fliegt bei Sonnenſchein umher und läßt 
ſich herabfallen, wenn man nicht mit der gehörigen Vorſicht bei ſeiner 
Abnahme von den Blättern zu Werke geht. Er gehört entſchieden zu 
den Tagböcken, man findet daher auch die vereinigten Pärchen, das 
Männchen auf dem etwas größeren Weibchen ſitzend, auf den Blättern 
oder an den Stengeln ſeiner Futterpflanze und kann ſicher darauf rech— 
nen, daß derſelbe Buſch oder dasſelbe Bäumchen, deſſen Blätter er be— 
wohnt, hier und da im Holzteile eine knotige Anſchwellung mit einem “ 
ſchwarzen Flugloche ſehen läßt. Aus letzterem kam der Käfer hervor, ve e 
und innerhalb des Knotens frißt die erwachſene Larve und ruht die Pergröbert 8 

Puppe. Die Stelle, an welcher die Larve etwa im Juli unter die Rinde 
eindringt, ſtellt kreisförmige Wülſte dar. Im erſten Sommer hält ſie ſich unter der Rinde 

auf, nach der Überwinterung geht ſie in der Markröhre in die Höhe, ſo daß das Innere 
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eines bewohnten Stämmchens oder Aſtchens von ſchwarzen Röhren in der Längsrichtung 
durchſetzt iſt, in deren Folge der Aſt meiſt abſtirbt, weil in der Regel eine größere Menge 
von Larven Wohnung in ihm genommen hat. Wegen der untergeordneten Bedeutung der 
Aſpen für den Forſt werden die Wirkungen dieſer Larve weniger empfindlich als die der 
vorigen, für das Aſpenbüſchchen als ſolchen treten ſie aber entſchieden verderblicher auf. 

Die Walzenböcke breiten ſich hauptſächlich über Europa und Nordamerika aus und um⸗ 
faſſen noch eine Reihe zierlicher und weit ſchmächtigerer Formen, deren viele im Larven⸗ 
ſtande auch andere als Holzgewächſe bewohnen. Ihnen eng und in der Körpertracht nicht 
unterſcheidbar ſchließt ſich die Lacordaireſche letzte Sippe, der Phytoecidae, an, von voriger 
nur durch die Klauenbildung unterſchieden. Während nämlich bei allen bis her beſprochenen 
und ihnen ſonſt noch angehörenden Spitzböcken die Fußklauen einfach ſind und entweder 
gleich von ihrer Wurzel an einen rechten Winkel mit dem Klauengliede bilden, ſo daß 
beide zuſammen an ihrem Innenrande einen Halbkreis darſtellen, welcher unter einem 
rechten Winkel dem Klauengliede als deſſen Stiel angefügt iſt, oder an der Wurzel neben⸗ 
einander ſtehen und ſich allmählich voneinander entfernen, haben ſie hier die zuerſt erörterte 
Lage; jede Klaue trägt aber an ihrer Wurzel ein Anhängſel und erſcheint hier gelappt 
oder geſpalten, je nachdem der Anhang breit und ſtumpf oder ſpitz und mit der Kralle 
in gleicher Richtung noch ein Stück fortgeſetzt iſt. 

Statt aller hierher gehörigen Böcke ſei nur das Haſelböckchen (Oberea linearis) 
erwähnt. Es iſt ſehr geſtreckt, faſt vollkommen walzig, indem die Flügeldecken das Halsſchild 
kaum überragen, am ganzen Körper ſchwarz und ſchwach behaart, nur an den Beinen, den 
Taſtern und einem Flecke unter der Schulter wachsgelb. Die fadenförmigen Fühler erreichen 
die Körperlänge nicht, und die netzartig punktgrubigen Flügeldecken ſind an der Spitze 
ſchräg nach innen abgeſtutzt. Die Länge beträgt 13,5 mm bei reichlich 25 mm Schulterbreite. 

Das ſchlanke Tierchen lebt im Mai und Juni an Haſelnußſträuchern und umſchwärmt 
dieſelben lebhaft bei Sonnenſchein, wobei die Geſchlechter ſich aufſuchen. Das Weibchen 
klebt etwa 15 cm unter der Spitze eines jungen Triebes ein Ei an. Die dieſem entſchlüpfte 

Larve bohrt ſich ſofort in das weiche Holz ein und ernährt ſich, abwärts freſſend, vom 
Marke. Das frühere Welken der Blätter verrät ihre Gegenwart. Nach der Überwinterung 
dringt ſie weiter und gelangt manchmal bis in das dreijährige Holz, um ſich nach der 
zweiten Überwinterung am Ende ihrer Fraßröhre zu verpuppen. Sie iſt wachsgelb, fußlos, 
ſchwach behaart und hat auf dem Rücken des erſten und breiteſten Körperringes ein vier⸗ 
eckiges Chitinſchild und ſtarke Wärzchen hinter demſelben. Durch ein Flugloch arbeitet 
ſich der Käfer heraus, nachdem ſeine Larve den ganzen Trieb über dem Flugloche getötet 
hat. Im botaniſchen Garten zu Halle lebte dieſelbe Larve in gleicher Weiſe in der ge⸗ 
meinen Hopfenhainbuche (Ostrya vulgaris). 

Die Samenkäfer, Muffelkäfer (Bruchidae) ſind kleine ovale, oben weniger 
als unten gewölbte Käferchen, welche durch ihre Lebensweiſe und die Geſtalt der Larven 
den Rüſſelkäfern nahe ſtehen, mit ihnen auch verbunden geweſen ſind, aber doch der Eigen⸗ 
tümlichkeiten zu viele beſitzen, um eine Vereinigung ferner zu geſtatten. Ihr abwärts 
gerichteter Kopf verengert ſich hinter den großen, nierenförmigen Augen unbedeutend hals⸗ 
artig und verlängert ſich vorn in eine Schnauze, wie bei manchen der früher erwähnten 
Familien, nicht in einen eigentlichen Rüſſel. Die kräftigen, öfters gezahnten, auch wohl 
gekämmten, nicht geknieten Fühler beſtehen aus elf Gliedern und ſitzen frei, d. h. ohne 
Grube, in der Regel unmittelbar vor den Augen. Die Vorderhüften ſtimmen nicht bei 

| | 

| 
| 
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allen überein, ſind bei Bruchus keilförmig, nach hinten einander genähert und anliegend, 
die mittleren faſt kugelig, die hinterſten ſehr quer und ſich nahe gerückt, die Schenkel 
zuſammengedrückt und breit; die Schienen laufen in einen Haken aus, und die Klauen 
der vierzehigen Füße tragen Anhängſel. Von den fünf Bauchringen übertrifft der vorn 
meiſt in eine Spitze ausgezogene erſte die übrigen an Länge; der Steiß iſt in großer 
Ausdehnung ſichtbar. Abgeſehen von der Bildung der Mundteile und Fühler ſowie von 
der Deutlichkeit des dritten Fußgliedes, zeigen die Genoſſen dieſer Familie viel Überein- 
ſtimmung mit den Maulkäfern und große Gleichförmigkeit unter ſich. Sie verbreiten ſich 
in mehr denn 400 Arten über alle Erdteile, vorzugsweiſe über Amerika und Europa, und 
weil die bisher bekannt gewordenen Larven von Samenkörnern, beſonders der Schmetter— 

lingsblümler, leben, ſo hat man ihnen obigen deutſchen Namen beigelegt. 
Der Erbſenkäfer (Bruchus pisi; Abbild. S. 190, Fig. 1) iſt ſchwarz, dicht mit 

graugelblichen und weißen, anliegenden Haaren bekleidet, am Halsſchilde in der Mitte jeder 
Seite mit einem durch die Behaarung verſteckten Zähnchen verſehen; die Flügeldecken zieren 
gegen die einzeln breit abgerundete Spitze je eine aus weißen Fleckchen zuſammengeſetzte 
Querbinde, der Steiß trägt zwei eiförmige, von Behaarung frei bleibende, ſchwarze Flecke. 
Die vier erſten Glieder der keulenförmigen Fühler ſind rotgelb, die vorderen Schenkel ganz 
ſchwarz, die vorderſten Schienen und Fußglieder, die mittleren Schienen an der Spitze und 
ihre Fußglieder rotgelb; die Hinterſchenkel bewehrt unterhalb und nahe der Spitze ein kräf— 
tiger Zahn. Dieſer Käfer ſcheint in Nordamerika und im ſüdlichen Deutſchland gemeiner und 
bisweilen den Erbſen nachteiliger zu werden als anderwärts. Im Frühjahr, bis ſpäteſtens 
Anfang Mai, kommt er durch ein kreisrundes Loch, welches immer ſenkrecht in die Samen— 
lappen hineinführt, aus den irgendwo aufgeſchütteten Erbſen zum Vorſchein, liegt wie tot 
zwiſchen denſelben oder auf dem Boden, wenn das Wetter kühler, läuft emſig umher oder 
fliegt nach den Fenſtern, wenn ihn die Sonne beſcheint. Sobald die Erbſen draußen in 
der beſten Blüte ſtehen, ſtellen ſich die Käfer auf ihnen ein, ſei es nun, daß ſie mit der 
Ausſaat dahin gelangt, ſei es, daß ſie von den Vorratsräumen dahin geflogen ſind. 

Sie paaren ſich, und das Weibchen klebt einige wenige Eier an die ſehr junge Hülſe, 
will ſagen, an den durch das Abblühen eben ſichtbar gewordenen Fruchtknoten, in der 
Regel eins an einen ſolchen; dieſelben ſind walzig, viermal länger als breit, an beiden 

Enden gerundet und zitronengelb. Iſt das Brutgeſchäft vollendet, welches natürlich immer 
einige Zeit in Anſpruch nimmt, beſonders wenn es durch mehrere Regentage unterbrochen 
wird, jo hat das Weibchen ſeine Beſtimmung erfüllt und ſtirbt. Die jungen Lärvchen 
freſſen ſich in die Hülſe ein und ſuchen die Erbſen auf, von deren Entwickelung es ab— 
hängt, ob eine Larve mehr als eine braucht oder mit einer zufrieden iſt. War dieſe kräftig 
genug, um durch Verletzung der Larve in ihrem Wachstum ſich nicht ſtören zu laſſen, ſo 
gedeihen beide miteinander, und die eine Erbſe genügt dem kleinen Tiere bis zu ſeiner 
Vollendung; war dagegen die Erbſe zu ſchwach, als die Larve ſich ihrer bemächtigte, ſo 
bedarf letztere noch einer zweiten, in welche ſie ſich zeitig genug einbohrte, ſo daß die 
Eingangsſtelle noch vollkommen vernarben konnte; eine zweite Hülſe ſucht ſie nicht auf. 
Mit den reifen Erbſen wird die Mehrzahl derſelben noch im Larvenzuſtande eingeerntet, 
anderſeits darf man annehmen, daß in jeder bewohnten Erbſe vor Eintritt des Winters 
der Käfer fertig iſt; mir wenigſtens ſcheint die Behauptung nicht richtig, daß während 
dieſer Jahreszeit die Larve noch freſſe. Bei Offnung der in der Mitte des Februar 1875 
aus der Olmützer Gegend mir zugeſchickten Erbſen fanden ſich vereinzelt eingetrocknete 
Larven, ſehr wenige unvollkommen entwickelte und abgeſtorbene Käfer; aus der weitaus 
größten Mehrzahl ſpazierte alsbald ein Erbſenkäfer hervor, kroch lebhaft umher, flog bei 
Sonnenſchein nach dem Fenſter und zeigte überhaupt große Freude über ſeine Befreiung. 
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Der Bohnenkäfer (Bruchus rufimanus, Fig. 2) iſt dem vorigen ſehr ähnlich 
und nur durch ein verhältnismäßig längeres Halsſchild mit undeutlicheren Seitenzähnchen, 
durch kürzere Flügeldecken, und namentlich durch etwas andere Zeichnungen auf denſelben, 
verſchieden. Die Vorderſchenkel ſind rotgelb, die Hinterſchenkel weniger deutlich gezahnt. 
Die Larve lebt in Pferde- und Gartenbohnen, wahrſcheinlich nicht in Erbſen, ganz in 
derſelben Weiſe, wie die vorige in Erbſen, ein in die Samenlappen ſenkrecht gehendes, 
kreisrundes Loch freſſend, ſo daß äußerlich an dem Samen keine Verletzung zu erkennen 
iſt, es ſei denn, daß man bei weiter vorgeſchrittener Entwickelung das kreisrunde Loch 
durch die es noch ſchließende Oberhaut durchſcheinen ſieht. Der gemeine Samenkäfer 
(Bruchus granarius, Fig. 3) dürfte für Mittel⸗ und Norddeutſchland der häu⸗ 
figſte von dieſem Kleeblatte und auch weniger wähleriſch in ſeiner Koſt ſein. Er wurde 
erzogen aus Orobus tuberosus, aus Lathyrus-Arten; ich erzog ihn, wie andere, aus 

1) Erbſenkäfer (Bruchus pisi), vergrößert, a aus Erbſen kommend. 2) Bohnenkäfer (Bruchus rufimanus), b vorderer 

Körperteil; beide vergrößert. 3) Gemeiner Samenkäfer (Bruchus granarius), c feine Larve; beide vergrößert. 

der gemeinen Zaunwicke (Vicia sepium) und ſogar zu zweien aus einer Pferdebohne 
(V. faba). Bei den bedeutend kleineren Wicken bleibt von dem Samen freilich nicht viel 
mehr als die Schale übrig. Dieſer Umſtand mag dem Tiere den Winteraufenthalt in 
ſeiner Wiege verleiden; rechnet man hinzu, daß es ſich in den wild wachſenden und mit⸗ 

hin eher vorhandenen Wicken früher entwickelt, ſo erklärt ſich leicht, daß ſchon Mitte 
September der kleine Käfer frei erſcheint und lebhaft umherſpaziert, wie ich bei ſeiner 
Zucht beobachtet habe. Die augen-, fuß- und fühlerloſe Larve unterſcheidet ſich ohne 
feinere mikroſkopiſche Unterſuchungen nicht von denen der vorigen, der Käfer dagegen 
durch geringere Größe, kürzere Form und andere Färbung: er iſt ziemlich glänzend ſchwarz, 
die vier Wurzelglieder der Fühler und die Vorderbeine find gelbrot, an letzteren in Aus: 
nahmefällen die Füße und ſeltener auch die Schenkel ſchwarz. Die Hinterſchenkel ſind vor 
der Spitze nach unten tief ausgerandet und der ſpitze Winkel vor der Ausbuchtung mehr 
oder weniger zu einem kleinen, in den Geſchlechtern verſchiedenen Zahne ausgebildet. Die 
Scheibe des Halsſchildes zeigt zwei weiße Pünktchen und ein größeres Fleckchen unmittel⸗ 
bar vor dem Schildchen. Dieſes iſt gleichfalls weiß, ein Nahtfleckchen dahinter gelblich. 
Die ſonſtige weiße Zeichnung auf den Flügeldecken iſt unregelmäßig, mehr oder weniger 
aus bindenartig geſtellten Fleckchen zuſammengeſetzt, auf dem Steiße bleiben zwei derartige 
runde von der grauen Behaarung unberührt. — Der Linſenkäfer (Bruchus lentis) 
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geht die Linſen an, und andere Arten den Samen anderer Pflanzen: der Gleditſchien, 
Mimoſen, Akazien, einiger Palmen ꝛc. in den heißen Ländern. 

Die Blattkäfer (Chrysomelidae), mit etwa 10,000 zum Teil noch ungenügend 
erforſchten Arten von mittelgroßen, meiſt aber kleineren und ſehr kleinen Kerfen, bilden 
die letzte Familie der Vierzeher. Die ſchlankeren Formen, bei welchen das Halsſchild 
ſchmäler als die Flügeldecken iſt, laſſen ſich äußerlich kaum von gewiſſen Bockkäfern unter: 
ſcheiden und waren zu Linnés Zeiten auch noch mit ihnen verbunden. Die weit über— 
wiegende Mehrzahl unterſcheidet ſich jedoch durch den gedrungenen Körperbau weſentlich 
von ihnen, obſchon kein einziges durchgreifendes Unterſcheidungsmerkmal angeführt werden 
kann. Der Kopf ſitzt mehr oder weniger tief im Halsſchilde, manchmal unter demſelben 
verborgen, trägt faden- oder borſtenförmige, ausnahmsweiſe gekeulte Fühler, welche eine 
mittlere Länge und elf Glieder zu haben pflegen und je nach ihrer Einlenkungsſtelle, ob 
an den Seiten der Stirn und ſomit weit auseinander oder auf deren Mitte und bei— 
ſammen, Sippenunterſchiede begründen. Die Kinnbacken enden meiſt in eine geſpaltene 
Spitze, die Taſter ſind kurz, die Fußglieder meiſt an der Sohle filzig, die Klauen häufig 
gezahnt oder geſpalten, das ſie tragende Glied von einem tiefen Ausſchnitte des vorher— 
gehenden aufgenommen, wie bei den Böcken, und der Hinterleib aus fünf freien Ringen 
zuſammengeſetzt. Die vorherrſchend bunt gefärbten, oft prächtig metalliſch erglänzenden 
Käfer freſſen weiche Pflanzenteile, vorwiegend Blätter, und treten nicht ſelten in den ein: 
zelnen Arten ſo maſſenhaft auf, daß ſie den Kulturpflanzen bedeutenden Schaden zufügen. 
Auch ihre Larven ernähren ſich von derſelben Koſt. Sehr viele leben äußerlich und 
zeichnen ſich dann durch dunklere, oft buntere Farben aus, andere bohrend in den wei— 
cheren Teilen, nie aber im Holze, wie die meiſten Bockkäferlarven, von denen ſie nicht 
nur die Körpertracht, ſondern auch die deutlich entwickelten Beine weſentlich unterſcheiden. 
Im übrigen läßt ſich von ihnen ſo wenig wie von den Käfern eine allgemeine Schilderung 

geben. Chapuis und Candeze verteilen ſie in folgende fünf Gruppen: 1) Geſtreckte Larven 
von weißer Farbe und faſt walziger Form, die im Inneren der Waſſerpflanzen leben und 
ſich zur Verpuppung ein unter Waſſer an die Wurzel der Futterpflanze angeheftetes Ge— 
ſpinſt fertigen (Donacia, Haemonia). 2) Larven, welche ſich mit ihren Exkrementen be— 
decken, und zwar längliche, braune, ohne beſonderes Werkzeug, um jene zu tragen; zur 
Verwandlung gehen fie in die Erde (Crioceris und Lema), oder breit eiförmige, die 
Exkremente auf einem gabelartigen Anhange des letzten Gliedes anſammelnde und ſich an 
Blättern verpuppende (Cassida). 3) Minierende Larven, die inſofern von der walzigen 
Form abweichen, als ſie ſich nach beiden Enden verdünnen; ſie verpuppen ſich im Inneren 
der Pflanze oder in der Erde (Altica), andere leben im Inneren der Blätter, haben aber 
ſeitliche Warzen (Hispa). 4) Kurze, dicke und gefärbte Larven, meiſt durch warzige Nach— 
ſchieber, Warzen an den Körperſeiten und durch das Vermögen ausgezeichnet, einen klebrigen 
Saft ausfließen zu laſſen; fie leben frei auf Blättern und hängen ſich zur Verpuppung 
mit der Leibesſpitze an dieſe auf oder gehen in die Erde (Eumolpus, Chrysomela, Ga- 
leruca). 5) Lichte, geſtreckte, ziemlich walzige, aber warzige Larven, die ſich hinten haken— 
förmig umbiegen und in einem Gehäuſe aus ihrem Kote an Pflanzen oder im Inneren 
der Ameiſenhaufen leben und ſich am gleichen Orte in dieſem Gehäuſe verpuppen (Cly- 
thridae und Cryptocephalidae). 

Da wir von der zahlreichen Familie nur wenige Formen vorführen können, laſſen 
wir uns auf eine weitere Gliederung nicht ein, ſondern greifen einige der wichtigſten 
heraus in der Reihenfolge, in der ſie die Syſtematiker zu bringen pflegen. Die ſchönen 
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Schilfkäfer (Donacia) kommen in zahlreichen Arten in Europa und Nordamerika vor 
und ſitzen Ende Mai oder Anfang Juni, manche Arten erſt im Juli, oft maſſenhaft auf 
Schilf, Riedgräſern und den übrigen grasartigen, am Waſſer wachſenden Pflanzen oder auf 
den ſchwimmenden Blättern anderer, in deren Teilen ihre Larve gelebt hat. Dem Sammler 
ſind ſie durch Säure in ihrem Körper übel berüchtigt; denn kein anderer Käfer erzeugt an 
der ihn durchbohrenden Nadel ſo viel Grünſpan, verwandelt mit der Zeit den in ihm 
ſteckenden Nadelteil völlig in ſolchen, wie ſie; dieſer treibt die Flügeldecken und den Hinter⸗ 
leib auseinander und zerſtört die Tiere. Man pflegt ſie darum wohl wochenlang austrocknen 

zu laſſen, wieder etwas anzufeuchten, damit ſie beweglich werden, und dann erſt an die 
Nadeln zu bringen, auch überſilberte dazu zu 
verwenden, und noch erhält man keine Sicher— 
heit, der Zerſtörung vollſtändig vorgebeugt zu 
haben, weshalb es am zweckmäßigſten iſt, ſie 
auf ein Bapierftreifhen neben die Nadel zu 
kleben, was man ſonſt bei Käfern ihrer Größe 
nicht zu thun pflegt. Wie nahe die Schilfkäfer 
ihrem Anſehen nach den Böcken ſtehen, ſieht 
man daraus, daß Degeer eine auf Seeroſen— 
blättern anzutreffende Art, Donacia crassi- 
pes, als Leptura aquatica beſchrieben hat. 
Der keulenbeinige Schilfkäfer (Donacia 
clavipes, auch menyanthidis) möge uns 
ſtatt aller eine Vorſtellung von dieſen hübſchen 

Kerfen geben. Er gehört zu den geſtreckteren 
und den wenigeren, bei denen das Männchen 
ſich nicht durch einen oder zwei Zähne an der 5 | 

rin Mi 0 = . EN in Unterſeite der Hinterſchenkel, ſondern nur 

Keulenbeiniger Schilfkäfer (Donacia elavipes) durch geringere Größe von ſeinem Weibchen 

nebſt Larven und Puppengehäuſe. Natürliche Größe. unterſcheidet. Die Oberfläche iſt goldgrün, die 
untere dicht ſilberweiß behaart, die mitten auf 

der Stirn eingelenkten, fadenförmigen Fühler von Körperlänge und die in einfache Klauen 
ausgehenden Beine rötlich. Die Flügeldecken ſind tief punktſtreifig, äußerſt fein gerunzelt 
und runden ſich hinten einzeln ab; die Hinterſchenkel erreichen die Spitze derſelben, die wal⸗ 
zigen Vorderhüften berühren ſich. Bemerkenswert iſt noch bei allen Schilfkäfern der erſte 
Bauchring dadurch, daß er die Geſamtheit aller folgenden an Länge übertrifft. Dieſen im 
weiblichen Geſchlecht bis reichlich 11 mm meſſenden Schilfkäfer fand ich, wie alle anderen 
Arten, nur im Mai und Anfang Juni beiſpielsweiſe 1866 ſehr häufig und gepaart am ge⸗ 
meinen Schilfe unſerer Saalufer und zwar an einer Stelle, wo weit und breit kein Froſch—⸗ 
löffel (Alisma plantago) wächſt, welchen Heeger als Futterpflanze bezeichnet, ſo daß ich 
annehmen muß, die Larve komme außer an dieſer auch an anderen Pflanzen vor. Ebenſo⸗ 
wenig habe ich den Käfer im Oktober oder November beobachtet. Er muß aber wohl zu 
dieſer Jahreszeit anzutreffen ſein, denn der eben genannte zuverläſſige Beobachter behauptet 
von ihm, daß er gewöhnlich im Oktober bei Tage aus dem Waſſer vorkomme und ſich nach 

einigen Tagen bei Windſtille begatte; die gegen Ende dieſes Monates oder gar erſt im No⸗ 
vember ſich entwickelnden Käfer thun dies erſt im nächſten Frühjahr, nachdem ſie den Winter 
im Waſſer unter faulen Pflanzenbeſtandteilen zugebracht haben. 

Das im Frühling befruchtete Weibchen geht nach 6—8 Tagen wieder unter Waſſer 
und legt bei Tage ſeine Eier einzeln an die dicken Wurzeln der Futterpflanzen; 40— 50 
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hat es abzuſetzen, die in 14— 18 Tagen untergebracht find. Aus ihnen kommt nach 10 bis 
20 Tagen die Larve zum Vorſchein, ernährt ſich anfangs von den zarten Haarwurzeln, 
ſpäter von den ſtärkeren und nach der dritten Häutung von der äußeren Haut der dicken 
Ausläufer. Sie häutet ſich in ungleichen Zwiſchenräumen und braucht zur vollkommenen 
Ausbildung 5—6 Wochen. In erwachſenem Zuſtande hat fie eine Länge von 11—13 mm 

und eine Dicke von 3,37 mm erreicht, iſt faſt walzig, am Bauche etwas ausgehöhlt, blaß 
grünlichgrau von Farbe, hat einen ſehr kleinen, runden und einziehbaren Kopf, ſechs Beine 
und am vorletzten (elften) Bauchringe zwei braune, hornige, auswärts gebogene und am 
Grunde genäherte, lange Dornen, welche in der Ruhe nach vorn am Bauche anliegen, beim 
Kriechen aber als Nachſchieber dienen. Der hornige Kopf trägt dreigliederige Fühler, keine 
Augen, ſehr kleine zweigliederige Lippentaſter und einen Unterkiefer, deſſen innere Lade 
lederartig und verkehrt eiförmig, die äußere ebenſo gebildet, aber kürzer iſt, und deſſen 
Taſter gleichfalls nur aus zwei Gliedern beſtehen. Die Oberlippe iſt quer viereckig und 
jede Kinnbackenhälfte einfach zugeſpitzt, an der inneren Kaufläche ſtumpf zweizähnig. Zu— 
letzt fertigt die Larve an der Wurzel der Futterpflanze ein pergamentartiges, ſchwarz— 

violettes, inwendig weißes, eiförmiges Gehäuſe, in welchem die Puppe vollkommen waſſerfrei 
20—25 Tage ruht. Wie bereits erwähnt, kommt der Käfer vor Winters daraus hervor, 
nachdem er ein Deckelchen abgenagt hat, hält ſich eine Zeitlang an der Futterpflanze feſt, 
bis er ſich vom Waſſer zur Oberfläche heben läßt; hier angelangt, ſteigt er an der erſten 
beſten Pflanze empor, fliegt auch fort, wie alle Schilfkäfer; denn man findet einzelne weit 
entfernt von ihren Geburtsſtätten und auf Pflanzen, denen ſie entſchieden nicht ent— 
ſproſſen find. — Im heißen Aſien und Afrika vertreten rieſigere, 12—35 mm lange und ge— 
wölbtere Formen unſere Schilfkäfer: die prächtigen, durch ihre überaus dicken, auf der 
Unterſeite beim Männchen ſtark gezahnten Hinterſchenkel und die gekrümmten zugehörigen 

Schienen leicht kenntlichen Arten der Gattung Sagra, welche man an die Spitze der Familie 
zu ſtellen pflegt. 

Wer an den ſtolzen weißen Lilien (Lilium candidum) unſerer Gärten die Blätter 

zerfreſſen ſah und ſich nach dem Übelthäter umſchaute, wird ſchwarz glänzende, feuchte 

Körper bemerkt haben, welche träge am Stengel ſich bewegen oder thätig den Blättern 
zuſprechen. Was man von ihnen zu Geſicht bekommt, iſt der Kot, in welchen ſie ſich 
hüllen, nur den Bauch frei laſſend. Sie ergeben ſich bei näherer Betrachtung als dicke, 
nach vorn verjüngte, ſechsbeinige Lärvchen, die den Sommer über von jenen Blättern ſich 

ernähren und dann in die Erde gehen, um ſich zu verpuppen. Im nächſten Frühjahr 
kommen die allbekannten glänzend ſchwarzen, auf Halsſchild und Flügeldecken roten Lilien— 
käfer, Lilienhähnchen (Crioceris merdigera, Abbild. S. 194, Fig. 1) zum Vor— 
ſchein, die man auch alsbald aufeinander in der Paarung ſitzen ſieht. In Geſtalt kommen 
ſie den Schilfkäfern nahe, ſind jedoch gedrungener, ihre ſchnurförmigen, nur halbe Körper— 
länge erreichenden Fühler und die Beine dicker. Wie dort, erreicht das nahezu walzige, nach 
hinten ſtark eingeſchnürte Halsſchild bei weitem nicht die Breite der an den Schultern recht— 
eckigen Flügeldecken; der dreieckige Kopf verengert ſich nach hinten halsartig und erhält 
durch die glotzenden, nach innen ſchwach ausgerandeten Augen ſeinen größten Breiten 
durchmeſſer. Die keilförmig endenden Kiefertaſter und vollkommen voneinander getrennten 
Fußklauen kennzeichnen dieſe Gattung vor anderen, der Körpertracht nach ſehr ähnlichen 
(Lema, Zeugophora). Der 6,6 mm meſſende Lilienkäfer vermag für ſeine Größe einen 

ſtarken Zirpton zu erzeugen, indem er durch Aus- und Einziehen des letzten Hinterleibs— 
ringes, der mit einer in der Mitte unterbrochenen und gerillten Rückenleiſte verſehen iſt, 
gegen zahlreiche Chitinſchüppchen an den Spitzen der Flügeldecken reibt; beim Reiben trifft die 
Unterbrechung der Leiſte auf die Naht der Flügeldecken, neben welcher eben jene u 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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ſtehen. Hält man einen in die hohle Hand eingeſchloſſenen Käfer an das Ohr, ſo ver— 
nimmt man dieſe Laute ſehr deutlich, die während der Paarungszeit zur Verwendung 
kommen. 

Das Spargelhähnchen (Crioceris asparagi, Fig. 2), kleiner, ſchlanker und mehr 
plattgedrückt als der Lilienkäfer, iſt glänzend blaugrün; das faſt walzenförmige Halsſchild 

und der Saum der Flügeldecken ſind rot und letztere außerdem mit je drei, teils unter ſich, 
teils mit dem Saume zuſammenfließenden, weißgelben Fleckchen gezeichnet. Die Art lebt 

wie ihre olivengrüne, einzeln behaarte und an den Seiten faltig gerandete, ſechsbeinige 
Larve von den Blättern des ausgetriebenen Spargels. Die Larve geht zur Verpuppung 
in die Erde, wo die Puppe oder manch bereits entwickelter Käfer überwintert. Die Zirp- 
leiſte iſt hier nicht unterbrochen und reibt gegen das äußerſte Ende der Deckſchilde. 

Das zwölfpunktige Zirp— 
käferchen (Crioceris duo— 
decimpunctata, Fig. 3) ſteht 
in Größe und Körperform zwi⸗ 
ſchen den beiden vorigen. Kopf, 
Halsſchild, Flügeldecken, Hinter⸗ 
leib, Mitte der Schienen und die 

Schenkel, mit Ausnahme ihrer 
ſchwarzen Spitze, ſind rot, ſchwarz 
ußerdem die übrigen Teile, oben 

namentlich das Schildchen und 
ſechs Punkte auf jeder Decke. 
Auch dieſes Käferchen ſtellt ſich 
auf dem aufgeſchoſſenen Spargel 
ein, um die Blätter zu befreſſen. 

Die ſechsbeinige, bleigraue und 
1) Lilienkäfer (Crioceris merdigera) und Larven. 2) Spargelhähnchen kahle Larve mit zweiteiligem 
(C. asparagi) nebſt Larve. 3) Zwölfpunktiges Zirpkäferchen (C. duo- SE: ; j 

5 decimpunctata) nebft Larven. Natürliche Größe. Halsſchild lebt aber einzeln in 

den Beeren. Zur Verpuppung 
geht ſie gleichfalls in die Erde. Das Zirpwerkzeug des Käfers entſpricht dem der vorigen 
Art, nur iſt die Reibleiſte an der Rückenwurzel des letzten Leibesgliedes breiter. 

Mit der Gattung der Säge- oder Sackkäfer (Clythra), welche man neuerdings 
in 40 Untergattungen zerlegt hat, und deren über 250 Arten faſt nur auf die Alte Welt 
ſich beſchränken, gehen wir zu einem anderen Formenkreiſe über, zu mehr geſchloſſenen 

walzigen Kerfen, deren Halsſchild am Hinterrand mit der Wurzel der gleichlaufenden 

Flügeldecken ganz oder faſt ganz in der Breite übereinſtimmt. Bei der genannten Gattung 
ſteht der Kopf ſenkrecht oder ſchräg, iſt bis zu den Augen in das Halsſchild eingelaſſen, und 
die meiſt geſägten kurzen Fühler lenken ſich unter jenen ein und ſtehen infolge der breiten 
Stirn weit auseinander. Bei vielen verlängern ſich die Vorderbeine, beſonders im männ⸗ 
lichen Geſchlechte, außerordentlich, haben aber, wie die anderen, ungeſpaltene Klauen. Das 
erſte Hinterleibsglied umfaßt ſeitlich das Hüftblatt der Hinterbruſt, und das letzte erreicht 

die Länge jenes oder übertrifft fie noch. — Der vierpunktige Sackkäfer (Olythra qua- 
dripunctata, Abbild. S. 196, Fig. 1) iſt glänzend ſchwarz, unten fein grau behaart, 
auf jeder der gelbroten, glänzenden Flügeldecken mit zwei ſchwarzen Flecken gezeichnet, von 
denen das kleinere an der Schulterbeule mitunter auch fehlt; die Vorderbeine zeichnen ſich 
nicht durch bedeutendere Länge vor den anderen aus. Das Männchen unterſcheidet ſich 
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vielmehr durch eine mondförmige Grube auf dem letzten Bauchringe vom Weibchen, welches 
hier nur eine Längsfurche zeigt. Der Käfer iſt im Sommer gemein an Gras, Gebüſch, be— 
ſonders Weiden, und entwickelt ſich in Jahresfriſt aus einer Larve, die umſtehende Abbildung 

(Fig. 2) vorführt, und die in einem ſchwarzen Futterale ſteckt, deſſen Umriſſe der Quer— 
ſchnitt gleichfalls verdeutlicht. Sie fertigt dasſelbe aus ihren Exkrementen, ſpinnt es oben 
zu und irgendwo an zum Überwintern, ſodann nochmals, wenn ſie ſich verpuppen will. Am 

dickeren Unterende kommt nach wenigen Wochen der Käfer aus demſelben hervor, indem 
er den Boden heraus arbeitet, wozu bei der Bröckeligkeit des Gebäudes wenig Kraftaufwand 
nötig iſt. Man hat die Larve öfters in Ameiſenhaufen (bei Formica rufa) gefunden. — 
Eine kleinere Ausgabe der vorigen, aber mit langen Fadenfühlern verſehen, faſt den längſten, 
welche überhaupt bei Blattkäfern vorkommen können, bilden die Fallkäfer (Crypto— 
cephalus). Man könnte ſie als „Verborgenköpfe“ bezeichnen, da ihr Kopf ſo tief im 
Halsſchilde ſteckt, daß nur Stirn und Geſicht als vordere, ſenkrechte Begrenzung von ihm 
bemerkbar werden. Die zahlreichen Arten leben auf Sträuchern und in Blumen und finden 
ſich, wo einmal vorhanden, immer mehrfach, wenn auch gerade nicht geſellig und dicht 
beiſammen, ſo unſere gemeinſte und größte Art, der goldgrüne oder tiefblaue Crypto— 

cephalus sericeus, im Grunde der Blütenkörbchen und andere. Gleich den vorigen, was 
hier noch nachgetragen ſein mag, laſſen ſie ſich mit angezogenen Beinen und zurückgelegten 
Fühlern von ihrem Ruheplatz herabfallen und ſpielen für lange Zeit die Toten, wenn man 
ſich ihnen nicht hinreichend vorſichtig naht. Es iſt nun einmal dieſe Verſtellungskunſt und 
das plötzliche Verſchwinden auf dem Boden für eine große Menge ſonſt vollkommen hilf— 
und wehrloſer Kerfe das einzige Schutzmittel gegen feindliche Angriffe. Auch bei den Larven 

wiederholt ſich dieſelbe Eigentümlichkeit, welche der vorigen Gattung den Namen der „Sack— 
käfer“ eingebracht hat. 

Die Chryſomelinen im engſten Sinne des Wortes ſtrecken den Kopf vor, tragen 
die fadenförmigen, nach der Spitze wohl auch etwas verdickten Fühler vor den Augen, 
nicht zwiſchen denſelben, haben das Halsſchild vorn nicht gerundet, ſondern geſtutzt, ſo 
breit wie lang oder breiter und einen länger oder kürzer eiförmigen Umriß ihres oben 
gewölbten, unten platten Körpers. Die Larven leben frei an Blättern. Bei Lina zeichnen 
ſich die Hinterſchienen durch eine tiefe, faſt bis zur Spitze reichende Furche, das Halsſchild 
an ſeiner Wurzel durch geringere Breite als die an den Schultern gebuckelten Flügel— 
decken und die kurzen Fühler durch Keulenform aus, wie wir an der hier abgebildeten Art 

ſehen können. 
Der große Pappel-Blattkäfer (Lina populi) iſt ſchwarz, grün oder blau ſchillernd, 

das Halsſchild ſeitlich ſanft gerundet und ſchwach wulſtig verdickt, die äußerſte Spitze der 
roten, nach dem Tode ſtark verbleichenden Flügeldecken ſchwarz. Bei dem etwas kleineren, 
ebenſo gefärbten kleinen Pappel-Blattkäfer (Lina tremulae, umſtehende Abbild., 
Fig. 3) iſt das Halsſchild ſeitlich gerade, nach vorn unmerklich verengert, neben dem Rande 
mit grob punktierter Furche verſehen, wodurch dieſer ſtark wulſtig erſcheint, und den Flügel— 
decken fehlt das ſchwarze Spitzchen. Beide Arten kommen auf Weiden- und Pappelgebüſch, 
beſonders den jungen Zitterpappeln, häufig nebeneinander vor und erſcheinen daſelbſt nach 
ihrem Winterſchlaf, ſobald die Blätter zu grünen beginnen. Die Paarung erfolgt, und 
das Weibchen legt die rötlichen Eier nebeneinander, meiſt an die Unterſeite der Blätter, un— 
gefähr zehn an ein Blatt, und wiederholt dies Geſchäft an noch zehn und mehr anderen. 
Nach 8—12 Tagen, je nach der wärmeren oder rauheren Witterung, kommen die Larven 

aus denſelben hervor und ſind vom Mai an zu bemerken, beſonders durch die Durch— 
löcherung der Blätter. Nach mehrmaligen Häutungen erlangen ſie ihre volle Größe. Ein 

13* 
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ſchmutziges Weiß mit ſchwarzem Anfluge bildet die Grundfarbe; der Rücken der beiden 
hinteren Bruſtringe bleibt reiner weiß, Kopf, Halsſchild, die Beine, mehrere Punktreihen 
hinter ihnen ſowie die ſtark behaarten Warzen in den Körperſeiten entſchiedener und 
glänzend ſchwarz. Der ſechs Augen jederſeits des Kopfes möge auch gedacht werden, da 
ſie unſere Abbildung nicht erkennen läßt. Die Larve der größeren Art trägt ſich ähnlich, 
hat aber einen etwas breiteren Hinterleib. Beim Anfaſſen laſſen ſie ein Tröpfchen milchige 
und übelriechende Flüſſigkeit aus den Wärzchen hervortreten, die auch wieder zurückgeht, 
wenn ſie nicht mit einem anderen Gegenſtand in Berührung kommt. Die erwachſene Larve 

heftet ſich mit ihrer 

Leibesſpitze an ein 
Blatt, ſtreift die 
letzte Haut ab und 
wird zur ſchmutzig 
weißen, auf dem 

Rücken ſchwarzfleck⸗ 
igen Puppe, welche 
am größten Teile 
ihres Hinterleibes 
von der zurückge⸗ 
ſtreiften Larvenhaut 
umſchloſſen iſt (Fi⸗ 

EAN Um. gur 4). Schon nach 
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und ſehr weich, und 
erſt dann vollkom⸗ 

men, wenn alle Teile 
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1) Vierpunktiger Sackkäfer (Clythra quadripunctata); 2) ſeine vergrößerte Larve in längs— 3 
durchſchnittenem Gehäuſe. 3) Kleiner Pappel-Blattkäfer (Lina tremulae) nebſt Larven. keine Löcher, ſondern 

Darunter vergrößert: Puppe von vorn, Larve, Käfer; 4) Puppe von hinten. verzehrt die Blätter, 

mit Ausſchluß der 
dickſten Rippen, vollſtändig. Die Umſtände, daß die Larven vom Mai bis in den Auguſt 
anzutreffen, daß im Sommer Larven, Puppen und Käfer gleichzeitig vorhanden ſind, und 
daß die Entwickelung der einzelnen Stände bei nicht zu ungünſtigem Wetter ziemlich raſch 

von ſtatten geht (man beobachtete von am 2. Auguſt gelegten Eiern am 13. September die 
Käfer), ſcheinen dafür zu ſprechen, daß zwei Bruten im Jahre zu ſtande kommen. 
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Der Gattung Chrysomela fehlt die Rinne an den Hinterſchienen, oder wenn fie an— 
gedeutet, ſo erreicht das Halsſchild an ſeiner Berührung mit den Flügeldecken beinahe deren 

Breite, ferner iſt das zweite Fußglied ſchmäler als die beiden Nachbarn. Die kräftigeren 
Formen, denen die Flügel fehlen, hat man als Timarcha von Chrysomela abgeſchieden. 
Von letzteren kennt man ungefähr 150 Arten, die zum größten Teile Europa, die ſchönſten, 
in außerordentlich feurigen Metallfarben glänzenden vorherrſchend dem Gebirge ange— 
hören. Die meiſten halten ſich an ganz beſtimmte Pflanzen, auf welchen ihre walzigen, 
etwas buckligen, nicht mit behaarten Warzen an den Seiten verſehenen Larven freſſen. 
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So lebt die ſchöne ſtahlblaue und polierte Chrysomela violacea an verſchiedenen Minzen— 
arten (Mentha), die rot oder goldig und blau geſtreifte, dabei düſtere C. cerealis findet 
ſich nur unter Steinen an trockenen Berghängen, von deren dürftigem Graswuchs ſich 
die Larve ernähren dürfte, die lebhaft goldglänzende und auf den Flügeldecken blau ge— 
ſtreifte C. fastuosa an Galeopsis versicolor, die größere, ziemlich runzelige, einfarbig 
ſmaragdgrüne C. graminis an Rainfarrn ꝛc., und in der Regel pflegt man fie in größeren 
Geſellſchaften auf ihren Futterpflanzen anzutreffen. Man hat an einer und der anderen 
Art höchſt intereſſante Wahrnehmungen hinſichtlich ihrer Lebensweiſe gemacht. Im ſüd— 
lichen Frankreich (Marſeille), Portugal ꝛc. lebt z. B. die Chrysomela diluta als nächt⸗ 
liches Tier. Vom September bis Ende November ſucht ſie des Nachts die Blätter von 
Plantago coronopus als Nahrung auf und ſteckt bei Tage unter Steinen (wahrſcheinlich 

führt unſere Chrysomela cerealis auch ein nächtliches Leben). Die Eier werden im Oktober 
an die genannte Pflanze gelegt, Anfang Dezember kommen die erſten Larven daraus 
hervor, häuten ſich zweimal und verpuppen ſich gegen Ende Februar. Nach 3 Wochen 
Nymphenruhe, alſo Ende März, erſcheinen die Käfer, graben ſich tief in die Erde ein und 

verbringen die heißen Monate in einer Art von Sommerſchlaf, aus welchem ſie erſt 
mit dem Eintreten kühlerer Nächte erwachen. Nach Perrouds Beobachtungen bringen 
die beiden prächtigen Arten Chrysomela (Oreina) superba und speciosa Larven zur 
Welt, die nicht im Mutterleibe aus dem Eie krochen, wie ausdrücklich bemerkt wird. 

Der Colorado-Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata, Abbild. S. 198) 
hat ſich ſeit etwa 30 Jahren in Nordamerika eine traurige Berühmtheit erworben und auch 
in Europa Furcht und Schrecken verbreitet, denn ſeinetwegen iſt zunächſt durch den deutſchen 
Reichstag und ſpäter von der franzöſiſchen Regierung die Einführung von Kartoffeln aus 
Nordamerika in deutſchen und franzöſiſchen Häfen verboten geweſen. Der Käfer gehört in die 
nächſte Verwandtſchaft der eben genannten heimiſchen Arten, führt die Lebensweiſe des 
Pappelblattkäfers, nur mit dem Unterſchiede, daß er ſich noch ſtärker vermehrt und für 
den Puppenſtand die Erde aufſucht. Zu der vorliegenden Abbildung ſei bemerkt, daß ein 
ſchmutziges, rohem Leder vergleichbares Gelb die Grundfarbe des Körpers bildet, welche 
an Kopf, Halsſchild und der ganzen Unterſeite fleckenartig, an den Spitzen der Fühler, 

der Schenkel und an den Füßen durch Schwarz vertreten iſt. Außerdem iſt jede Flügel— 
decke mit fünf ſchwarzen Längsſtriemen verziert; dieſelben werden, mit alleiniger Aus— 
nahme des unvollkommenſten äußeren, in der Oberanſicht nicht bemerkbaren Streifens von 
je zwei unregelmäßigen Reihen tieferer Punkte eingefaßt, deren einzelne ſich, namentlich 
in der Außenhälfte der Deckſchilde, in die gelben Zwiſchenräume verlaufen. Der ſchwarze 
Nahtſtreifen vereinigt ſich nach hinten mit der Naht ſelbſt, mit ihr weitergehend oder auch 
verlöſchend; der zweite und dritte verbinden ſich zuletzt gleichfalls miteinander und gehen 
dann noch eine kurze Strecke weiter, während jeder der beiden folgenden einzeln kurz vor 
der Deckenſpitze aufhört. Die fleiſchige, feiſte Larve iſt dem Baue nach denen der heimiſchen 

Chryſomelen vollkommen ähnlich, ſtark glänzend, von Farbe ſchmutzig gelb, am Kopfe, dem 
Hinterrande des Halskragens und den Beinen pechſchwarz; außerdem ziehen an den Seiten 
zwei Reihen ſchwarzer runder Flecke entlang, welche am zweiten und dritten Ringe merklich 
kleiner ſind, wenn ſie nicht ganz oder teilweiſe fehlen. Die Stummelfühler ſind dreigliederig, 
die Punktaugen jederſeits in Vierzahl vorhanden, die dicken Kiefertaſter vier-, die Lippen— 

taſter dreigliederig und die kurzen Kinnbacken fünfzähnig. 
Der Colorado-Kartoffelkäfer überwintert in der Erde über 63 em tief, wie behauptet 
wird, denn er findet ſich im April bei tiefgehender Ackerarbeit in Mengen. Sobald die 
Kartoffeläcker grün geworden ſind, ſtellt er ſich auf denſelben ein, um ſich von den Blättern 
zu ernähren und an deren Unterſeite die dottergelben, länglichen Eier in Kuchen von 35 
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bis 40 Stück anzuleimen. Daß ein Weibchen bis 1200 Eier legen könne, ſcheint mir eine 
Übertreibung zu ſein, ſind mir ſchon 700, von denen man ſpricht, eine ſtattliche Zahl. Die 
aus den Eiern geſchlüpften Larven ſetzen den Fraß der allmählich abſterbenden Eltern fort, 
wachſen ſchnell, gehen zur Verpuppung in die Erde, aus welcher nach kurzer Puppenruhe 
die Käfer hervorkommen, deren Brut noch eine dritte zur Entwickelung bringen ſoll. Selbſt 
dann, wenn wir deren zwei annähmen, würde die Vermehrung eine gewaltige und während 
des Sommers die Gleichzeitigkeit aller Entwickelungsſtufen nichts Befremdendes ſein, da ja, 
beſonders in Fällen großer Fruchtbarkeit, das Eierlegen nicht gleichzeitig ſtattfindet und 
daher auch die Larven verſchiedenalterig ſind. Die mir vorliegenden Larven und Käfer 

waren mit der kurzen Mitteilung verſehen, daß bis zum 
10. Juni die Käfer, bis zum 20. Juni die Eier und bis zum 
10. Juli die Larven anzutreffen ſeien. Dieſe Zeitangaben 
würden ſehr wohl die Möglichkeit einer vorangegangenen und 
einer noch folgenden Brut zulaſſen. Dem Käfer und ſeiner 

Larve haben urſprünglich wild wachſende Nachtſchattengewächſe 
(Bocksdorn, Bilſenkraut, Stechapfel, Nachtſchatten ꝛc.) im 
Felſengebirge zur Nahrung gedient. Durch den nach Weſten 
vorrückenden Anbau der Kartoffel iſt ihm dieſe Nachtſchatten— 
art nahe gebracht worden, er iſt auf ſie übergegangen und 
hat mit ihr in unglaublicher Schnelligkeit ſeine Ausbreitung 
nach Oſten und Nordoſten vollendet. Im Jahre 1859 war 
er noch 100 Meilen weſtlich von Omaha in Nebraska entfernt. 
1865 überſchritt er den Miſſiſſippi und brach in Illinois ein, 

1870 hatte er ſich bereits in Indiana, Ohio, Pennſylvanien, 

Maſſachuſetts und im Staate New Pork eingeniſtet; 1871 be: 

deckten Schwärme desſelben den Detroit-River in Michigan, 
überſchritten den Erieſee auf ſchwimmenden Blättern, Spä- 
nen, Schindeln und anderen Holzſtückchen und begannen ihre 
Verwüſtungen in den Landſtrichen zwiſchen den Flüſſen St. 
Clair und Niagara. Da dieſer Kartoffelfeind die grünen ober⸗ 

(Leptinotarsa decemlineata) in allen irdiſchen Teile verſchwinden läßt, jo können die Pflanzen keine 
ſeinen Ständen. Natürliche Größe. oder nur höchſt unvollkommene Wurzelknollen anſetzen, und 

die Kartoffelernte fällt mehr oder weniger ſchlecht aus. 

Bei den bisher vergeblichen Verſuchen, ſich gegen dieſen Eindringling zu wehren, haben 
ſich giftige Eigenſchaften desſelben gezeigt und das Abſuchen mit alten Handſchuhen rat— 
ſam erſcheinen laſſen. Wie viele unſerer heimiſchen Arten beim Anfaſſen einen klebrigen 
Saft ausfließen laſſen, ſo auch der Kartoffelkäfer nebſt Larve; dieſer Saft hat aber das 
Anſchwellen der Hände zur Folge. Das Beſtreuen oder Beſpritzen des mit Waſſer ver⸗ 

mengten Schweinfurter Grüns (arſenig-eſſigſaures Kupferoxyd) hat ſich ohne Beeinträchtigung 
der Pflanze verderblich für das Ungeziefer bewährt. Wie überall, wo ein Kerf in auf 
fälliger Menge auftritt, ſich natürliche Vertilger desſelben einfinden, ſo auch hier. Eine 

Raupenfliege (Tachina) legt ihre Eier an die Larven, die Larven gewiſſer Marienkäferchen 
zehren die Kartoffelkäferlarven auf, Laufkäfer, Schreitwanzen, Lurche, Krähen beteiligen 
ſich an der Verminderung dieſes gefährlichen Feindes. Nachdem man einige Käfer im 
Kropfe einer Wachtel gefunden, ſchickte man Enten und Haushühner gegen den Feind zu 
Felde. Beide thaten ihre Schuldigkeit, über die Hühner lauten aber die Berichte abweichend, 
und hier und da ſollen ſie darauf geſtorben ſein. — Seit Jahren hört man nichts mehr 

von ihm. ö 
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Weil auch die Männer der Wiſſenſchaft ſich dieſes Gegenſtandes bemächtigt haben 

und wegen großer Ahnlichkeit zweier Arten ſchon Namenverwechſelungen vorgekommen ſind, 
ſo ſei bemerkt, daß die in Rede ſtehende ſchon früher von Say und Suffrian aus Ne— 

brasfa und Texas unter obigem Art-, aber dem Gattungsnamen Doryphora beſchrieben 

worden iſt, und daß eine zweite aus Georgien und Illinois von Germar den Namen 
Chrysomela (alſo nach neueſter Bezeichnung Leptinotarsa) juncta erhalten hat. Dieſelbe 

iſt von der vorigen leicht an folgenden Merkmalen zu unterſcheiden: Die fünf ſchwarzen 
Längsſtreifen jeder Flügeldecke, mit Ausnahme des Saumſtreifens, werden von je einer 
regelmäßigen Punktreihe eingefaßt, der Nahtſtreifen läuft von vorn bis hinten in gleichem 
Abſtande neben der Naht hin, trifft dieſelbe nie, der zweite iſt nach hinten der kürzeſte, der 
dritte und vierte ſind an ihrem Ende vereinigt, bisweilen auch im Verlaufe ſo genähert, daß 
ein ſehr ſchmales gelbes Streifchen zwiſchen ihnen übrigbleibt oder nicht. Außerdem ſind 
die Beine einfarbig ſchmutzig gelb, wenn nicht einer und der andere ſchwarze Schenkelfleck 
vorkommt. 

In Südamerika ſind unſere Chryſomelen durch die meiſt bedeutend größeren und nicht 

minder ſchön gefärbten, zahlreichen Arten der Gattung Doryphora (Spießträger) ver— 
treten, vor allem kenntlich an dem langen, nach vorn gerichteten Dorn des mit dem Hinter— 
bruſtbein vereinigten Mittelbruſtbeins, überdies wird der große Kopf von den vorſpringenden 
Ecken des Halsſchildes eingeſchloſſen. An unſere Lina ſchließen ſich die amerikaniſchen Calli- 

grapha-Arten an mit allerlei geheimnisvollen, dunkelfarbigen Schriftzügen auf ihrer lichten 
Oberſeite, und andere. Die neuholländiſchen Chryſomelen laſſen ſich mit den unſerigen gleich— 
falls nicht vereinigen, ſie haben allermeiſt durch rauhe Oberfläche ein mattes Ausſehen, Holz— 

farbe oder ſchmutziges Braun, ſind ſehr hoch gewölbt, kurz eiförmig und bilden die Gattung 
Paropsis (Notoclea). 

Die weiteren Verwandten unterſcheiden ſich nicht ſowohl in der Körpertracht als in 

der Anheftung der Fühler. Dieſelben ſtehen mitten auf der Stirn nahe bei einander, 
und zwar iſt ihr drittes Glied länger als das vierte bei den Furchtkäfern (Galeruca), 
von denen man die kräftigeren Formen, deren längere als vorn breite Flügeldecken ſich 
nach hinten erweitern, als Ademonia abgeſchieden hat. Die Ademonia tanaceti iſt ein 
glänzend ſchwarzer, auf der Oberſeite grob und tief punktierter Käfer von 8,77 mm Länge 
und 6,5 mm Breite hinter der Mitte, welcher auf Wieſen und graſigen Wegen im Sommer 
überall vorkommt. Die befruchteten Weibchen fallen beſonders in die Augen, weil ihr 
Hinterleib ſo gewaltig anſchwillt, daß ſie ihn nur mit Mühe nachſchleppen und unter die 
ziemlich flachen, hinten einzeln gerundeten Flügeldecken nicht mehr bergen können. Das 
Halsſchild iſt faſt doppelt ſo breit wie lang, vor der Mitte ſchräg nach vorn verſchmälert, an 
dem auf dieſe Weiſe winkelig gebrochenen Seitenrande leiſtenartig aufgeworfen. Die 
zapfenförmigen Vorderhüften ſtoßen beinahe zuſammen, die Fußklauen ſpalten ſich, und 
die fünf Bauchringe gleichen ſich untereinander in der Länge. Wer darauf achtet, bemerkt 
an gleichen Stellen, aber nur an den Blättern der Schafgarbe und zwar zu einer Zeit, 
wo dieſe eben nur erſt Blätter hat, eine mattſchwarze, durch Borſten igelſtachlige Larve. 

War ſie in Menge vorhanden, ſo folgt die Ademonia in denſelben Mengen nach, denn 
zu ihr gehört ſie; behufs der Verpuppung geht dieſelbe in die Erde. In einem einzelnen 
mir bekannt gewordenen Falle hat derſelbe Käfer und ſeine Larve an den jungen Pflanzen 
der Zuckerrübe gefreſſen. 

Andere verwandte Blattkäfer fallen durch ihr maſſenhaftes Auftreten und ihren wie 
ihrer Larven Fraß darum auf, weil ſie die Blätter von Buſchwerk dermaßen durchlöchern, 
daß kaum ein unverletztes Blatt mehr aufzufinden iſt. Ich erinnere an den graubraunen, 
unſcheinbaren Schneeballen-Furchtkäfer (Galeruca viburni), der ſamt ſeiner 
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grünlichgelben, reich ſchwarz bewarzten Larve zweimal im Jahre die Blätter des Schnee- 
balles durchlöchert, an den Ulmen-Furchtkäfer (Galeruca xanthomelaena), der 
in gleicher Weiſe an den Rüſtern wirtſchaftet, an andere derſelben Gattung und von dem— 
ſelben Anſehen auf Weidengebüſch. — Der Erlen-Blattkäfer (Agelastica alni), jener 
violettblaue Käfer, bringt auf Ellern dieſelben Wirkungen hervor und mancher andere 
an anderen Sträuchern; doch würde es uns zu weit führen, wenn wir ihnen allen noch 
weitere Aufmerkſamkeit ſchenken wollten. 

Allbekannt und zum Teil übel berüchtigt ſind die kleinen, in der Regel maſſenhaft auf⸗ 
tretenden Blattkäferchen, welche durch ihre verdickten Hinterſchenkel zum Springen befähigt, 
darum nicht unpaſſend mit dem Namen der Erdflöhe belegt worden ſind. Ihre Anzahl 
iſt ſehr beträchtlich, und nirgends auf der Erdoberfläche fehlen ſie; das reiche Südamerika 
hat deren bis 8,75 mm lange aufzuweiſen, während die heimatlichen zu den kleinen zählen. 

Sie überwintern meiſt im vollkom⸗ 

menen Zuſtande, doch auch als Larve 
und beginnen vom erſten Frühjahr 
an ihren Unfug in Gärten und auf 
Feldern, der dann beſonders fühlbar 
wird, wenn ſie ſich an die jungen 
Pflänzchen halten (Raps, Levkojen, 
Kohlarten ꝛc.). Ihr alter wiſſenſchaft— 
licher Name Altica oder Haltica iſt 
jetzt nur noch wenigen Arten verblieben 

und durch ſo und ſo viele neue erſetzt 
| worden, je nachdem der Körper eiförmig 
Sy oder halbkugelig (Sphaeroderma und 

| Mniophila), die Hinterfüße an der 
Spitze der Schiene oder inmitten einer 

Erlen-Vlattkäfer (Agelastica alni) nebſt Fraß, Larven und Eiern , nn a ee u 
Eiergeſchwollenes Weibchen, Larve, einzelnes Ei vergrößert. (Psylliodes), die Schienen in einen 

einfachen oder gabelig geteilten End— 
dorn auslaufen (Dibolia), und je nach anderen Unterſchieden, die hauptſächlich von der 
Bildung der Beine entlehnt ſind. In Deutſchland leben in runder Zahl 100 Arten, von 
denen viele ſich nur an eine Pflanze halten, die meiſten jedoch auch anderswo angetroffen 
werden, als man ihrem Beinamen nach vermuten ſollte, weil ſie keine Koſtverächter ſind 
und mindeſtens nahe verwandte Gewächſe mit ihrem Beſuche nicht nur beehren, ſonder 
ſich auch zur Tafel bei ihnen laden. 

So lebt der Raps-Erdfloh (Psylliodes chrysocephala, Abbild. S. 202, 
Fig. 1) nicht bloß an der Pflanze, die ihm den deutſchen Namen gab, und an welcher ſeine 
Larve bedeutende Verwüſtungen anrichten kann, ſondern an ſehr verſchiedenen anderen Ge— 
wächſen. Ich beobachtete ſeine Lebensweiſe an den Winterölſaaten und will ſie in der Kürze 
erzählen. Im erſten Frühjahr, wenn die überwinterten Pflanzen beginnen, neue Lebens— 
zeichen von ſich zu geben, bemerkt man einzelne oder zahlreiche unter ihnen, deren noch 
kurzer Stengel mit ſeinen Blättern gebräunt, ſtatt grün, oder da, wo der Hauptſtengel ganz 
fehlt und durch kümmerliche Nebentriebe erſetzt wird, die Blätterroſette gleichfalls braun 
gefärbt erſcheint. Bei näherer Unterſuchung finden ſich dort im Stengel, hier im Inneren 
des Wurzelſtockes 2 — 6 und mehr Millimeter lange Larven. Viele Wochen ſpäter, wenn 

die Hauptblüte vorüber und die Schoten ſo angeſetzt haben, daß ſie eine reichliche Ernte 
verſprechen, trifft man dieſelben Larven immer noch, aber größer und höher oben, am 
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ſicherſten in umgeknickten Stengeln, deren Zahl ſich mitunter ſo mehrt, daß die Felder 
den traurigen Anblick bieten, als wenn Menſchen oder Vieh rückſichtslos darin umher— 
gelaufen wären. In dergleichen Stengeln haben die Larven nach und nach das Mark 
verzehrt und ſie widerſtandslos gegen den Wind gemacht. Stellenweiſe, beſonders unter 
den Aſten, bemerkt man auch Löcher, aus denen ſich die zur Verpuppung reifen heraus— 

gefreſſen haben. 
Die in Rede ſtehende Larve iſt ſchmutzig weiß, ſchwach niedergedrückt, ſechsbeinig; der 

hornige Kopf, das hornige Nackenſchild und das ſchräg abgedachte, am Hinterrande ge— 
rundete, vor ihm mit zwei Dornſpitzchen bewehrte Afterglied ſind gebräunt, und eine 
lichtere braune Farbe führen auch die Hornfleckchen, welche reihenweiſe über die dazwiſchen 
liegenden Körperglieder gehen. Am Kopfe unterſcheidet man deutlich kurze, kegelförmige 
Fühler, je ein Auge hinter ihnen und drei Zähne an der Spitze der kräftigen Kinnbacken. 
Erwachſen hat die Larve eine durchſchnittliche Länge von 7 mm, verläßt den Stengel und 
verwandelt ſich in der Erde, ohne zu ſpinnen. Ungefähr von Mitte Mai an zeigt ſich der 
Käfer, der, wie bereits erwähnt, an den verſchiedenſten, nicht bloß kohlartigen oder 

ſchotenfrüchtigen Pflanzen angetroffen wird. Seine Körpertracht und die Einlenkung der 
Hinterfüße vor der Spitze der Schienen zeigt die Abbildung auf S. 202; zur weiteren 
Charakteriſtik ſei hinzugefügt, daß am ſchwarzblau oder ſchwarzgrün glänzenden Körper die 
Vorderhälfte des Kopfes, ſelten die ganze Fläche desſelben, die Wurzel der Fühler und die 
Beine mit Ausnahme der Hinterſchenkel, die der Vorder- und Mittelbeine in der Regel etwas 
dunkler als die zugehörigen Schienen, rotgelb gefärbt ſind. Die Stirn iſt glatt, ohne Ein— 
drücke, das Halsſchild ſehr fein und ſeicht punktiert, die Flügeldecken dagegen deutlich punkt— 
ſtreifig. Wenn die Winterſaat der Olfrüchte aufgegangen iſt, ſtellen ſich die Käfer ein, um zu 
freſſen und an die Blätter die Eier einzeln abzulegen, was wochenlang fortgeſetzt wird; denn 
die nach der Überwinterung in ſo verſchiedenen Größen angetroffenen Larven beweiſen die 
großen Zwiſchenräume zwiſchen ihren Geburtstagen. Nach etwa 14 Tagen wird die Larve 
geboren, frißt ſich in die Mittelrippe und arbeitet ſich von da weiter in das Herz der 
jungen Pflanze. Der Käfer hatte ſeine Beſtimmung erfüllt und ſtarb vor Winters; ich fand 
von dieſer Art nie einen in den gewöhnlichen Schlupfwinkeln für die kleinen winterlichen 
Schläfer. 

Der Kohl⸗Erdfloh (Haltica oleracea, Abbild. S. 202, Fig. 2) richtet feine 
Lebensökonomie anders ein. Er überwintert, paart ſich im Frühjahr, und die Weibchen 
legen ihre Eier an die verſchiedenſten Pflanzen, an welchen die Larve nachher äußerlich lebt. 
Ich fand ſie bei ſpielsweiſe in Menge an dem ſchmalblätterigen Weidenröschen (Epilobium 

angustifolium). Sie iſt graubraun von Farbe und igelborſtig. Am glänzend ſchwarzen 

Kopfe erkennt man die kegelförmigen Fühler, je ein einfaches Auge hinter denſelben. Die 
Mundteile ſtimmen mit denen der vorigen. Auf ſämtlichen Ringen ſtehen je zwei Reihen 
erhabener Warzen, von welchen jede mit einem Borſtenhaare verſehen iſt. Auf dieſe Weiſe 
ſtellt ſich der Rücken, wenn man ihn von der Seite ſieht, regelmäßig gezackt dar, indem 
jedes Glied zwei Zacken liefert. Das letzte unterſcheidet ſich in ſeiner Bildung von den 
übrigen inſofern, als ihm vermöge ſeiner Kleinheit nur eine Warzenreihe zukommt und 
ſich ſein Fuß etwas lappig zu zwei Nachſchiebern erweitert, wie ſie die Schmetterlings— 
raupen haben. Erwachſen ift ſie etwa 6mm lang. Am 21. Juli ſammelte ich deren mehrere 
in dieſem Zuſtande ein und erhielt am 10. Auguſt die erſten Käfer; die Verwandlung er— 
folgt in der Erde in einem weichen Gehäuſe. Ein Zeitraum von 6 Wochen reicht aus, um 
alle Stände bis zu der Entwickelung des Käfers gedeihen zu laſſen, falls nicht Kälte und 
zu große Feuchtigkeit hinderlich ſind, und zwei Bruten im Jahre dürften immer zu ſtande 
kommen. Der Kohl⸗Erdfloh iſt länglich eiförmig, reichlich Amm lang, durchaus dunkel 
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olivengrün, mehr oder weniger blau ſchillernd, nur die Fußglieder und Fühler ſind ſchwärz— 
lich. Die Oberſeite iſt ſehr fein und dichtpunktiert, das Halsſchild vor ſeinem Hinterrande 
leicht quer eingedrückt und daſelbſt am breiteſten, aber noch nicht ſo breit wie die deutlicher 
und unregelmäßig punktierten, hinten gemeinſam abgerundeten Flügeldecken. 

Der Eichen-Erdfloh (Haltica erucae, Fig. 5) iſt dem vorigen außerordentlich 
ähnlich und häufig mit ihm verwechſelt worden; er unterſcheidet ſich von ihm hauptſächlich 

nur durch das an den Seiten leiſtenartig aufgeworfene Halsſchild, etwas kräftigeren Körper— 

bau und durch die andere Futterpflanze, indem er und ſeine Larve das ganze Jahr über an 
Eichen leben, deren Blätter nach und nach ſkelettierend, jo daß die Eichenbüſche und Stangen: 
hölzer im Sommer durch das Verſchwinden ſämtlichen Blattgrüns einen überaus traurigen 

Anblick gewähren, wenn, wie mehrere Jahre hindurch in unſerer benachbarten Heide, dieſer 
kleine Springer in den Eichen- 
beſtänden maſſenhaft hauſt. Mit 
dem Erwachen alles Lebens aus 

dem Winterſchlafe ſteigt der Käfer 
trägen Schrittes, noch wenig 
Spannkraft in den Springmus— 
keln verratend, aus ſeinem feuch— 
ten Winterlager vom Boden an 
den Eichenbüſchen und Eichen— 
ſtangen empor und benagt mehr 
oberflächlich und ſpielend die 
kaum ſchwellenden Knoſpen. Erſt 

wenn die grünen Blätter ſichtbar 
165 | find, ſitzt er weidend auf ihnen, 
) Raps-Erdfloh (Psylliodes chrysocephala). 2) Kohl-Erdfloh (Haltica N ; 

oleracea). 3) Bogenſtreifiger Erdfloh (Phyllotreta flexuosa). 4) Gelb- und das Männchen auf einem 
ſtreifiger Erdfloh (Phyllotreta nemorum). 5) Eichen-Erdfloh (Haltiea Weibchen. Wenige Wochen ſpäter 
erucae). Alle vergrößert. J und 5 mit vergrößerter Larve. A. Raps mit Erd— 2482 . N : 

floh, B. Weidenröschen mit gelbſtreifigem E, C. Schaumkraut mit bogenſtrei— nehmen die Käfer merklich ab, die 

figem E., D. Eichenblatt mit E. und deſſen Larve. Löcher im jungen Laube aber 

merklich zu; denn ſtatt jener, der 
nun heimgegangenen, bedürfen ihre Larven reichlicherer Koſt. Dieſelben find gleichfalls igel- 
ſtachlig, aber weniger kantig auf dem Rücken und weniger eingeſchnitten in den Seiten als 
die vorigen, weil hier die glänzend ſchwarzen, den Körper bedeckenden Warzen weniger 
zahlreich und etwas kleiner ſind; auch erſcheinen die Larven des Eichen-Erdflohes reiner 

ſchwarz als die vorigen. Im Juni und Juli trifft man ſie meiſt in Mehrzahl auf einem 
Blatte, dann aber verlaſſen ſie ihre Weideplätze, um an der Erde unter Laub, aber auch 
in den wagerechten Rindenriſſen alter Stämme während des Auguſt die Puppenruhe zu 
halten. Solange die Käfer die Eichenbüſche und etwa das Stangenholz in der oben er— 
wähnten „Heide“ bewohnten, war es wegen der Bodenbeſchaffenheit nicht wohl möglich, 
ihre Puppen aufzuſuchen; nachdem ſie aber, mit jedem Jahre ſich weiter ausbreitend, auch 
die alten Bäume am Rande bewohnten, konnte man die dottergelben Püppchen zu dreien 
und vieren bei einander in den wagerechten Rindenriſſen der zerklüfteten Stämme jener 
liegen ſehen. Seitdem haben ſich die Käfer merklich vermindert, ohne daß gegen ſie etwas 
unternommen worden iſt. Die den Puppen im September entſchlüpften Erdflöhe treiben 
ſich, ſolange es die Witterung erlaubt, auf dem von ihren Larven ſchwer heimgeſuchten 
Laube umher, vermehren deſſen Löcher noch und ſitzen zuletzt, immer träger werdend, oft 
zu zehn und zwölf dicht gedrängt bei einander, bis ſie ſchließlich in den Winterquartieren am 
Boden verſchwinden. Sonach ſcheint eine Brut im Jahre die Regel zu ſein, doch will ich 
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nicht in Abrede ſtellen, daß an beſonders ſonnigen Stellen und bei günſtigen Witterungs— 
verhältniſſen während eines Jahres auch deren zwei möglich ſind. 

Der gelbſtreifige Erdfloh (Phyllotreta nemorum, Fig. 4, S. 202), deſſen 
Larve in den Blättern von Kreuzblümlern minierend lebt, der bogenſtreifige Erdfloh 
(Phyllotreta flexuosa, Fig. 3, S. 202), die unſer Flohkäferbild gleichfalls vorführt, 
und noch einige gelb gezeichnete Arten gehören zu unſeren gemeinſten und bunteſten, die 
aber alle hinſichtlich der Körpergröße und Farbenmannigfaltigkeit weit hinter den zahl— 
reichen Arten des heißen Amerika zurückbleiben. Trotz ihrer Kleinheit fügen ſie den Land— 
wirten oft empfindlichen Schaden zu und bleiben bei ihrer großen Beweglichkeit unempfind— 
lich gegen alle Verfolgung, wenn nur Wärme, verbunden mit mäßiger Feuchtigkeit, ihre Ent— 
wickelung begünſtigt. 

Die Reihe der Blattkäfer abſchließend, gedenken wir noch der in vielen Beziehungen 
höchſt eigentümlichen Schildkäfer (Cassida). Die ovalen Kerfe laſſen ſich leicht an dem 

vorn gerundeten, den Kopf vollkommen deckenden Halsſchilde erkennen; dasſelbe, eng den 
Flügeldecken ſich anſchließend, bildet mit ihnen zuſammen eine Art Schild, welches den 
Körper ringsum überragt und ihn von obenher vollſtändig verbirgt. Grasgrün, gelblich 
oder rötlichgrau pflegt ſeine Farbe zu ſein, und bisweilen ziehen gold- oder ſilberglänzende 
Streifen über den Rücken, ſolange der Käfer lebt, verlieren ſich aber nach ſeinem Tode 

durch Trockenwerden der Feuchtigkeitsquelle. Die fünf letzten Fühlerglieder verdicken ſich 
zu einer Keule. Die zahlreichen Arten kommen in Europa, einige wenige in Afrika vor, 
und ihre breitgedrückten, ſeitlich dornig bewehrten, hinten mit einer Schwanzgabel ver— 
ſehenen Larven leben frei auf Blättern krautartiger Gewächſe und verpuppen ſich auch 
an denſelben. Sie alle überwintern im vollkommenen Zuſtande und ſorgen mit Beginn 
des Frühjahres für ihre Brut, die ſich ziemlich ſchnell entwickelt und daher möglichenfalls 
zweimal im Jahre erſcheint. 

Der nebelige Schildkäfer (Cassida nebulosa, Abbild. S. 204) gehört zu den 
gemeinſten Arten und läßt ſich an folgenden Merkmalen erkennen: die Hinterecken des Hals— 
ſchildes ſind breit abgerundet, die Flügeldecken regelmäßig punktſtreifig, in den Zwiſchen— 
räumen kielartig erhöht und ſtark hervortretend an den Schultern. Die Oberſeite voll— 
kommen ausgefärbter Käfer iſt roſtbraun, rötlich kupferglänzend und unregelmäßig ſchwarz— 

fleckig auf den Flügeldecken. Stücke von bleichgrüner Färbung und zwei weiß glänzenden, 
mehr oder weniger zuſammenfließenden Flecken am Grunde des Halsſchildes beweiſen ihr 

jugendliches Alter, da Sonnenſchein und, wenn dieſer mangelt, eine Zeit von 3—4 Wochen 
zu ihrer vollſtändigen Ausfärbung nötig iſt. Kopf und Beine, welche letztere von der Rücken— 
ſeite aus ebenfalls faſt unſichtbar bleiben, ſind roſtgelb, die Schenkel in der Regel und die 
keulenförmigen Fühler mit Ausſchluß ihrer roſtgelben Wurzel ſchwarz; ebenſo ſind Bruſt 

und Bauch ſchwarz, an letzterem ein breiter Saum roſtgelb. Von den drei anderen, in 
Form und Oberfläche der Flügeldecken ſehr ähnlich gebildeten Arten (Cassida berolinensis, 
obsoleta, ferruginea) unterſcheidet ſich die unſerige durch andere Färbung und auf den 
erſten Blick durch die ſchwarzen Flecke auf den Flügeldecken. Die Larve (Fig. 5), wie der 
Käfer flachgedrückt, hat die Form unſerer Abbildung, ſie beſteht außer dem kleinen, faſt 
kubiſchen, nur beim Kriechen von oben ſichtbaren Kopfe aus elf Gliedern, deren drei vor— 
derſte ſechs kurze, hakenförmige Füße tragen, der kegelförmig vortretende After bildet ein 
zwölftes Glied. Der Vorderbruſtring entſendet jederſeits vier mit ſehr feinen Seitenäſtchen 
verſehene Dornen. Die beiden folgenden Bruſtringe haben zwei dergleichen geradeaus 

ſtehende Dornen, alle übrigen je einen nach hinten gerichteten. Außerdem bemerkt man 
noch einwärts von der Wurzel des hinterſten Seitendornes am erſten und derer vom 
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4.— 11. Leibesringe kurze aufgerichtete Röhrchen, in deren Spitze ſich die Luftlöcher öffnen. 
Die über den Rücken gelegten Schwanzborſten bilden den Träger der bräunlichen Aus— 
würfe, die nach und nach in ſchmalen Flocken den Rücken bedecken, ohne ihn zu berühren. 
Die Larve ſieht gelblichgrün aus, der Kopf trüber, die Seitendornen heller, mehr weiß, 
die Luftlochröhren weiß, und über den Rücken laufen nebeneinander zwei weiße Bogen— 
ſtreifen. Die Puppe (Fig. 4) ſitzt mit der Hinterleibsſpitze in der abgeſtreiften Larvenhaut 
und erſcheint darum hinten gleichfalls ſeitlich bedornt, iſt einem Blatte der Futterpflanze an⸗ 
geheftet und ihm mit der Geſichtsſeite zugekehrt. In der erſten Hälfte des Juni kann man 

alle drei Stände nebeneinander auf Melden antreffen, welche Schutthaufen und Ackerboden 
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1) Familie des nebeligen Schildkäfers (Cassida nebulosa); 2) Käfer, vergrößert; 3) Larve, natürliche Größe; 4) Puppe; 
5) Larve, beide vergrößert. 6) Desmonota variolosa, Fuß und Teil ſeiner Flügeldecke vergrößert. 

lieben, wie Chenopodium album, Atriplex nitens; ſie haben aber auch ſchon manchmal, 
gleich den ſchwarzen Aaskäfern, die Runkelrübenpflanzen als Weideplätze ausgewählt und 

dieſelben ſtark beeinträchtigt. 

Das Weibchen legt ſeine zahlreichen Eier an die Rückſeite der Blätter, die Larven 
bewohnen dieſe daher in größeren oder kleineren Geſellſchaften, nagen Löcher, freſſen ſpäter 
aber auch vom Rande her. Unter mehrmaligen Häutungen werden ſie ſchnell groß, wenn 
Wärme ſie begünſtigt. Dann heften ſie ſich da, wo ſie zuletzt fraßen, mit dem Hinterleibe 
feſt, verpuppen ſich, und in 8 Tagen kommt der Käfer zum Vorſchein, der im Sonnen— 

ſchein gern umherfliegt. Die Schildkäfer halten ſich mehr, gleich den 
übrigen Blattkäfern, an beſtimmte Futterpflanzen und ſcheinen ihr 
Augenmerk mit Vorliebe auf Korbblümler gerichtet zu haben. 

Aſien, beſonders aber Amerika, ernährt noch andere, ſchöner ge— 
färbte, prächtig glänzende Schildkäfer, von denen die mit glaſigen, me— 

N talliſch gefleckten Flügeldecken, der Gatttung Coptocycla angehörig, 
Mesomphalia eonspersa, Unſeren heimiſchen entſprechen, die größeren dagegen keine ähnlichen 

Formen in Europa aufzuweiſen haben. Vor einigen 30 Jahren be— 
ſchrieb Boheman ungefähr 1300 Arten. Um einen Begriff von den größeren Südameri— 
kanern zu geben, ließ ich die Mesomphalia conspersa Germars (stigmatica Dej.) ab- 
bilden und bemerke nur noch dazu, daß der ſonderbare Schildkäfer, deſſen Flügeldecken 
ſich vorn in einen ſpitzen Höcker erheben, auf der Oberſeite metalliſch matt ſchwarzgrün, 
in den runden Vertiefungen ſamtſchwarz, dagegen auf den ſechs größeren Flecken durch 
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filzige Behaarung braungelb erſcheint. Eine ähnliche, goldgrüne Art, der braſilianiſche 
Schmuckkäfer (Desmonota variolosa, Fig. 6, S. 204), wird in Gold gefaßt und als 

Buſennadel verwertet. 

Die Kugelkäfer, Marienkäferchen (Coccinellidae) bilden die letzte Käferfamilie, 

ausgezeichnet durch die geringſte Anzahl der Fußglieder, deren wenigſtens an den Hinter— 
beinen nur drei vorhanden ſind, weshalb ſie auch in einer nur die Fußglieder ins Auge 

faſſenden Anordnung Dreizeher (Trimera) genannt worden ſind. 
Zu der Zeit, wenn ſich die Natur zu ihrem allgemeinen Winterſchlaf anſchickt, an 

Baum und Strauch die noch vorhandenen Blätter durch ihre Färbung ſich als halbtote 
Werkzeuge zu erkennen geben und die kleinen und kleinſten Weſen ſich beeilen, eine gute 
Schlafſtelle zu bekommen, findet man ſchwerlich ein etwas zuſammengerolltes, trockenes 
Blatt, in deſſen Höhlung nicht wenigſtens drei, vier, fünf rote Käferchen mit ſchwarzen Rücken— 

punkten oder ſchwarze mit hellen Fleckchen ſäßen, in der Erwartung, mit jenen herunter— 
zufallen und unter dem nachfolgenden Laube begraben zu werden. Gedrängt ſitzen andere 
an den äußerſten Spitzen der jungen Kiefern, zwiſchen die Nadeln geklemmt, oder hinter los— 
geriſſenen Rindenſtücken einer alten Eiche aufmarſchiert, oder verſammelt unter einer Gras— 
kaupe an dem nach Morgen gelegenen Hange eines Grabens; in der letzten Weiſe findet man 
beſonders die kleine holzfarbene Micraspis duodecimpunctata, Abbild. S. 206, Fig. 1, 
deren ſchwarznähtige Flügeldecken zahlreiche ſchwarze Fleckchen beſäen; die ovalen Tierchen 
liegen gedrängt nebeneinander, wie ein Häuflein Samenkerne. Wir ſehen ſie jetzt ſich ſo 
maſſenhaft in ihren Verſtecken für den Winter ſammeln; einzeln begegnen ſie uns während 
desſelben in unſeren Zimmern, und den ganzen Sommer hindurch überall im Freien, aber 
ſtets am zahlreichſten da, wo Blattläuſe, jene grünen oder braunen oder ſchwarzen kleinen 
Ungetüme, hauſen und die Pflanzen ausſaugen; denn von ihnen ernähren ſie ſich faſt alle, 

erfolgreicher noch ihre gefräßigen Larven. Die dem Volksmunde geläufigen Namen für ſie, 
wie Sonnenkäfer, Hergotts-Kühlein, Sonnenkälbchen, Gottesſchäflein, Marienwürmchen, 
lady- birds, vaches à Dieu und andere, beweiſen ihre Volkstümlichkeit, und ihre oben er— 
wähnte Liebhaberei fordert in dankbarer Erinnerung an ihre Nützlichkeit zu ihrer mög— 
lichſten Pflege auf. Obſchon der halbeiförmige oder halbkugelige, vollkommen geſchloſſene 
Körper die Marienkäferchen kaum noch verkennen läßt, ſo ſei der Familiencharakter noch kurz 
angedeutet. Die kurzen, ſchwach keulenförmigen Fühler ſind vor den Augen, unter dem 
Seitenrande des Kopfes, eingelenkt und meiſt verſteckt, weil ſie hinter den Seitenrand des 
glatten Halsſchildes zurückgeſchlagen werden können. Die Kiefertaſter enden beilförmig, 
weshalb die Familie von Mulſant als die der Securipalpen bezeichnet worden iſt. Die 
queren und walzigen Vorderhüften bewegen ſich in hinten geſchloſſenen Pfannen, die 
Mittel⸗ und Hinterſchenkel laſſen ſich in Gruben zurückziehen und ebenſo ihre Schienen in 

eine Furche der Schenkel; die Fußklauen ſind meiſt gezahnt oder an der Spitze geſpalten. 
Der Hinterleib zeigt fünf freie Ringe, deren vorderſter ſich zwiſchen die Hinterhüften bald 
ſchmäler, bald breiter gegen die Hinterbruſt fortſetzt und in ſeinem fein leiſtenartigen 
Rande gute Merkmale abgibt für die zahlreichen Gattungen, in welche die urſprüngliche 
(Coceinella) zerlegt worden iſt. 

Die geſtreckten, oft ſtark bewarzten Larven gleichen in ihrer äußeren Erſcheinung, 
durch die dreigliederigen Fühler, 3— 4 Augen jederſeits, durch die infolge der langen 
Schenkel und Schienen breit vom Körper abſtehenden Beine ſehr den Larven der Chryſo— 

melen. Ihre gewandteren, durch die andere Lebensweiſe bedingten Bewegungen und die 
buntere Färbung unterſcheiden ſie jedoch leicht von jenen, ohne daß man nötig hätte, ſie 
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erſt mit der Lupe zu betrachten. Die Coccinellen verbreiten ſich in ungefähr 1000 Arten 
über die ganze Erde, erweiſen ſich, wie bereits erwähnt, als Blattlausfreſſer ſehr nützlich, 
nur die meiſt behaarten Arten zweier Gattungen (Epilachna, Lasia) hat man ſamt ihren 
Larven als Pflanzenfreſſer kennen gelernt. Noch mag von ihnen bemerkt ſein, daß ſie bei 
der Berührung mit den Fingern Fühler und Beine einziehen und einen gelben, übel: 
riechenden Saft aus den Körperſeiten austreten laſſen, ſicher ein Schutzmittel für ſie, wie 
für die übrigen ſonſt wehrloſen Kerfe, denen die Natur ein gleiches Vermögen auf den 
kurzen Lebensweg mitgegeben hat. 

Bei der Gattung Coceinella iſt der halbkugelige oder halbeiförmige Körper nackt | 
U 

die dichte Keule der elfgliederigen Fühler abgeſtutzt, das Schildchen deutlich, das zweite 
Fußglied herzförmig, das dritte verſteckt; die Klauen ſpalten ſich entweder in der Mitte, 

oder ſie tragen einen dreieckigen Zahn am Grunde. Der Siebenpunkt, ſiebenpunk— 
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1) Micraspis duodeeimpunctata in natürlicher Größe und unterſtes Stück vergrößert. 2) Siebenpunkt (Coceinella septem- 
punctata) und 2 Puppen in natürlicher Größe; 3) feine vergrößerte Larve zwiſchen Blattläuſen. 4) Coceinella impustulata, 

natürliche Größe. 5) Coceinella dispar in zwei Färbungen. 6) Chilocorus bipustulatus, natürliche Größe. 

tierte Marienkäfer (Coccinella septempunctata, Fig. 2, gehört zu den größten 
und gemeinſten heimiſchen Arten. Von der ſchwarzen Grundfarbe weichen ab zwei weiß— 
gelbe Stirnflecke und die weißgelben Ecken des Halsſchildes, die mennigroten, vorn weiß— 
lichen Flügeldecken, auf denen zuſammen ſieben runde ſchwarze Flecke ſtehen. Er kommt 
im erſten Frühling mit der allgemeinen Auferſtehung aus ſeinem Winterlager, paart ſich, 
und ſchon Ende Mai kann man faſt erwachſene Larven ſehen, im Juni und Juli wird die 

Geſellſchaft zahlreicher. Die in der früheſten Jugend durchaus ſchwarzen Lärvchen (Fig. 3) 

halten ſich anfangs zuſammen und tummeln ſich in der Nähe der eingeſchrumpften Eihäute, 
zerſtreuen ſich auch ſpäter nicht weit voneinander. Die ſorgſame Mutter hatte fie da unter⸗ 

gebracht, wo ſie in den Blattlauskolonien reichliche Nahrung finden; mit Hilfe dieſer wachſen 
ſie ſchnell heran, häuten ſich mehrere Male und bekommen allmählich eine bläulich ſchiefer⸗ 

graue Färbung; die Seiten des erſten, vierten und ſiebenten Gliedes und eine Längsreihe 
zarter Rückenpunkte ſehen rot aus. Zur Verwandlung heftet ſich die Larve mit ihrer 
Schwanzſpitze feſt, krümmt ſich nach vorn, zieht den Kopf ein, verliert die Haare, und 
ſchließlich reißt die Haut im Rücken, die Puppe windet ſich heraus, ſitzt aber auf der zurüd- 
geſchobenen Larvenhülle wie auf einem Polſter. Von Farbe iſt ſie rot und ſchwarz. Wenn 

5 
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man fie durch Berührung in ihrer Ruhe ftört, jo hebt fie den Vorderteil ihres Körpers 
und läßt ihn wieder fallen, oft ſo taktmäßig, wie der Hammer einer ſchlagenden Uhr. 

Nach ungefähr 8 Tagen ſchlüpft der Siebenpunkt aus, an welchem einer oder der andere 
ſchwarze Punkt ausnahmsweiſe auch wegbleibt. Da man im Juli zwiſchen Larven und 
Käfern an der Rückſeite der Blätter die ſchmutzig gelben Eier zu 10— 12 bei einander findet, 
ſo dürften zwei Bruten im Jahre nach dem Vorausgehenden die Regel ſein, eine dritte 
unter günſtigen Umſtänden (reiche Koſt und Wärme) nicht außer dem Bereiche der Mög— 
lichkeit liegen. Viele Marienkäferchen zeigen große Unbeſtändigkeit in ihrer Rückenfärbung, 
beſonders dann, wenn die ſchwarze mit einer hellen Farbe abwechſelt. Die hier abgebildete 
Coceinella impustulata (Fig. 4) z. B. erſcheint auf ihrer Rückenſeite auf ſchmutzig gelbem 
Grunde ſchwarz gezeichnet; es können aber bei derſelben Art die manchmal noch ſchwächeren 
ſchwarzen Zeichnungen, wie ſie unſer Bild vorführt, in dem Maße zunehmen, daß das 
Gelb als Zeichnung auf dem Grunde auftritt, ja, es kann vollſtändig ſchwinden. Eine 
andere Art, die gleichfalls hier vorgeführt worden iſt (Coccinella dispar, Fig. 5), über: 
trifft alle an Veränderlichkeit, ohne die äußerſten Grenzen ihrer Verſchiedenheit an das 

Geſchlecht zu knüpfen, wie man fälſchlich annahm. Einmal hat ſie rote Flügeldecken mit 
je einem ſchwarzen Mittelflecke und ein ſchwarzes, ſeitlich gelb gerändertes Halsſchild; ein 
andermal iſt ſie ſchwarz auf den Flügeldecken mit einem roten Hakenflecke an den Schul— 
tern und einem runden Flecke in der Nähe der Nahtmitte gezeichnet, der weiteren, hier 
nicht vorgeführten Abänderungen nicht zu gedenken. Bevor dieſe Abweichungen als ſolche 
erkannt waren, ſtellte man eine größere Menge Arten auf als neuerdings. 

Die glänzend ſchwarzen, meiſt rot gefleckten Chilocorus-Arten haben einen runden, 

ſtark gewölbten Körper, kurze, nur neungliederige, in eine ſpindelförmige Keule 
auslaufende Fühler, ein tief ausgerandetes Kopfſchild, breite, am Grunde unten zahn— 
artig erweiterte Schienen und an der Wurzel breit gezahnte Klauen; ſie beſchränken ſich 

vorzugsweiſe in ihrem Aufenthalt auf Waldbäume, wo man fie an den Stämmen umher— 
kriechen und auch die der Haupſache nach verſteckten Puppen aus der Längsſpalte der 
letzten Larvenhaut nur hervorſchimmern ſieht. Der 3,37 mm meſſende, glänzend ſchwarze 
Chilocorus bipustulatus (Fig. 6) zeigt Kopf, Seitenbänder des Bauches, Knie und eine 
ſchmale, abgekürzte, wie aus Flecken zuſammengeſetzte Querbinde mitten durch die Flügel— 
decken blutrot gefärbt. — Infolge bedeutender Kleinheit, düſterer Färbung und des Auf— 
enthaltes oben auf den Waldbäumen oder an anderen unzugänglichen Stellen verbergen 
ſich noch hundert andere Familiengenoſſen unſeren Blicken und ſind mit tauſend und aber— 
tauſend anderen Käfern für alle Nichtſammler überhaupt nicht auf der Welt. 



Zweite Ordnung. 

Die Hautflügler, Immen (Hymenoptera, Piezata). 

In ihrem allgemeinen Körperbau ſehr übereinſtimmend, deſto mehr aber in ihrer 
Lebensweiſe verſchieden, bilden die Immen mit ihren überaus zahlreichen Arten, unter 
denen Bienen, Ameiſen, Weſpen und Hummeln dem Namen nach allgemein bekannte 
Kerfe ſind, die größte aller Ordnungen. Wir würden ihnen den oberſten Platz angewieſen 
haben, wenn wir dadurch die bisher einmal übliche Anordnung nicht geſtört hätten. In 
Hinſicht auf die Vielgeſtaltigkeit ihrer überaus eigentümlichen Lebensbeziehungen, welche dem 
ſinnigen Beobachter der lebenden Natur unerſchöpflichen Stoff zu erhebenden Betrachtungen 

und ernſtem Nachdenken bieten, und in anbetracht der geiſtigen Befähigung, die ſie bei 
ihren Kunſttrieben an den Tag legen, gebührt ihnen entſchieden der Vorrang. 

Die Immen haben durchweg ein hartes Hautſkelett, einen in ſeinen drei Ringen 
vollkommen verwachſenen Bruſtkaſten, beißende Mundteile mit entſchieden vorwiegender 
Zungenbildung, vier gleichartige, von wenigen Adern durchzogene, ſcheinbar nackte Flügel, 
deren vordere länger und breiter als die hinteren ſind, und entſtehen durch vollkommene 
Verwandlung. Manchen fehlen die Flügel ganz, bei anderen tragen ſie im Verlaufe des 
Geäders einen ſo beſtimmten Charakter, daß ſich leicht kenntliche Unterſcheidungsmerkmale 

von ihnen entlehnen laſſen. 

Im vollkommenen Zuſtande leben die Hautflügler beinahe ausnahmslos von Süßig⸗ 
keiten, welche ſie mit der Zunge auflecken, weshalb dieſelbe auch bei allen vorherrſchend 
entwickelt iſt, nirgends aber auf Koſten eines anderen Teiles, welcher die Mundteile als 

beißende charakteriſiert. Wir können ihren Bau hier mit Stillſchweigen übergehen, weil 
er bereits auf Seite 8 durch Bild und Wort erläutert worden iſt, und weil er bei Er— 
kennung der einzelnen Arten eine nur untergeordnete Rolle ſpielt. Die Süßigkeiten ent: 
nehmen ſie den Blumen und — — den Blattläuſen. Es iſt ja bekannt, wie dieſe zarten, 
nur Pflanzenſäfte ſaugenden Tierchen, welche ſich in der Regel in größeren Geſellſchaften 
bei einander finden, entweder durch ſeitliche Röhrchen am Ende ihres Leibes, oder und 
hauptſächlich in ihren Auswürfen einen ſüßlichen Saft abſondern, manchmal in ſolchen 
Mengen, daß er die Blätter förmlich lackiert. Dieſen ſuchen andere Kerbtiere, vor allen 

Fliegen und die in Rede ſtehenden, begierig als faſt einziges Nahrungsmittel auf. Der 
Sammler weiß aus Erfahrung, daß er nirgends reichere Beute einheimſen kann, als da, 
wo glänzende, öfter ſchwärzliche Flecke auf den Blättern der Gebüſche ſchon aus einiger 
Entfernung die Anweſenheit zahlreicher Blattlausniederlaſſungen verraten. Im Frühling 
des ewig denkwürdigen Jahres 1866 ſtreifte ich durch einen Weidenhäger, wo die gemeinen 
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Honigbienen in ſo auffallender Menge ſummten, daß man in nächſter Nähe einen Bienen⸗ 
ſtand hätte vermuten ſollen. Im erſten Augenblick dachte ich an die Blüten der Sträucher, 
welche ja zu den früheſten und reichſten Honigquellen dieſer Tierchen gehören, allein bei 
näherer Betrachtung fanden ſich die Kätzchen außerordentlich ſparſam und die Bienen nicht 
da, wo ſie dieſe hätten ſuchen müſſen. Sie umſchwirrten vielmehr von unten bis oben 

die blattloſen Weidenſtämmchen. Tauſende und Abertauſende von grauen Blattläuſen be— 
deckten dieſe. Meine Kleider hatten mit ihnen bereits Bekanntſchaft gemacht, ſie waren 
über und über mit ihnen bedeckt und von ihnen beſudelt, weil man infolge des dichten 
Gebüſches keinen Schritt vorwärts thun konnte, ohne jene abzuſtreifen. Wenn ſomit ſelbſt 
die vornehmſte der Bienen die Blattlausfabrikate nicht verſchmäht, wie ſollten es die übrigen 
Honigſammler thun? Von allen anderen, welche keinen Honig eintragen, verbürge ich dieſe 
Liebhaberei nach meinen langjährigen Erfahrungen. 

So gleichmäßig ſich die vollkommenen Kerfe ernähren, ſo verſchiedenartig ihre Larven. 
Gewiſſe unter ihnen haben zahlreiche Beine (bis 22), in der Regel bunte Farben, und 
ſitzen an den Blättern, welche ſie verzehren. Aus ihnen entſtehen die ſogenannten Blatt— 
weſpen, deren Verwandte, die Holzweſpen, als wurmartige Larven bohrend im Holze 
leben. Beide verraten im Baue ihres Körpers und hinſichtlich einer gewiſſen Selbſtändig— 
keit im Weſen einen höheren Entwickelungsgrad als alle übrigen Larven der Immen, welche 
wegen ihrer Fußloſigkeit mit vollem Rechte den Namen der Maden verdienen. Jede be— 
ſteht aus einem hornigen Kopfe und 12 Ringen ihres nahezu walzigen Körpers. Zwiſchen 
jenem und dem vorderſten dieſer ſchiebt ſich wohl auch ein dreizehnter als Hals ein, in 
welchen ſich der Kopf teilweiſe zurückzieht, wenn die Larve ruht. An letzterem unterſcheidet 
man hornige Kinnbacken, Taſterwärzchen und Spinnöffnungen, aber keine Augen und 
höchſtens ſchwache Andeutungen von Fühlern. Die einen dieſer Maden leben in Pflanzen, 
aber nicht in gewöhnlicher Weiſe bohrend oder zwiſchen Blättern minierend, ſondern in 
eigentümlichen Auswüchſen, welche durch ſie veranlaßt werden und als Gallen allgemein 
bekannt ſind. Man gab darum den aus ihnen hervorgehenden Kerfen den Namen Gall— 
weſpen. Die anderen bewohnen einzeln oder geſellig Neſter, welche ihnen bereitet und 
gleichzeitig mit Nahrung verſorgt wurden. Die Blumenweſpen tragen hierzu Honig und 
Blütenſtaub ein, die Raubweſpen andere Inſekten. Endlich lebt eine große Menge dieſer 
Maden ſchmarotzend in den Leibern anderer Kerbtiere, und die ihnen angehörenden Schlupf— 
weſpen, Zehrweſpen ſpielen eine wichtige Rolle im Haushalte der Natur. Sie wurden 
als Wächter geſetzt zur Erhaltung des Gleichgewichts; dadurch, daß jede ihr Leben erhält 
durch den Tod eines anderen, vorzugsweiſe pflanzenfreſſenden Inſektes, wird deren Ver— 
mehrung in Schranken gehalten. Überſchreitet dieſe einmal ihre Grenzen durch das Zu— 
ſammentreffen mehrerer günſtiger Umſtände, gleich ſind die Schlupfweſpen da, ſie finden 
ihre Wohntiere zahlreicher als gewöhnlich, können ſich alſo ſtärker vermehren und führen 
jene gar bald auf ihr gewöhnliches Maß zurück. In der Regel leben die größeren Zehr— 
weſpen nur einzeln in einem Wirte, die kleineren nicht ſelten in Familien zu Hunderten, 
und man wird ſich einen Begriff machen können von der Winzigkeit vieler, wenn man 

erfährt, daß die kleinen Blattläuſe von Schmarotzern heimgeſucht werden, ja, daß Inſekten— 
eier, noch kleiner als dieſe, wieder anderen Schmarotzern das Leben geben. 

Die Weibchen der meiſten Arten ſtechen Larven an, um ſie mit einem oder mehreren 
Eiern zu beſchenken, und die dieſen Eiern entſchlüpfenden Maden leben verborgen im 
Leibe des Wohntieres; manche ſitzen aber auch äußerlich an demſelben. Die Gattungen 
Pteromalus, Bracon, Spathius, Tryphon, Phygadeuon, Cryptus, Pimpla und andere, 
welche wir ſpäter kennen lernen werden, enthalten Arten, die ſich gewiſſe Afterraupen 

von Blattweſpen, Raupen einiger Wickler und Eulen unter den Schmetterlingen und von 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 14 
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Käferlarven ſolche vorzugsweiſe auszuſuchen ſcheinen, welche hinter Baumrinde oder im Holze 
wohnen, um als Larven ein äußerliches Schmarotzerleben an ihnen zu führen. Auch in 
anderer Beziehung, als der eben berührten, geſtaltet ſich das Verhältnis des Wirtes zum 
Einmieter je nach der Art verſchieden. Hier bohren ſich, und dies gilt beſonders von den 

geſelligen Schmarogern, die reifen Larven aus der Raupe, um ſich an ihrer Haut zu ver: 

puppen, denn nichts weiter iſt jetzt von der ſterbenden mehr übrig; dort fertigt die Raupe 
gleich einer geſunden das Gehäuſe, und man erwartet ſpäter ihre Puppe in demſelben. 
Wie oft aber täuſchte ſich ſchon der Schmetterlingsſammler, welcher auf einen ſchönen 
Falter hoffte! Er findet ſtatt der rechtmäßigen Puppe ein ſchwarzes, längliches Kokon und 

weiß aus Erfahrung, daß es von einer erwachſenen Schlupfweſpenmade feſt und dauer: 
haft, wie von Pergament, angefertigt worden iſt. In einem dritten Falle hat die Raupe, 
welche nicht ſpinnt, noch Kraft genug, um zu einer anſcheinend geſunden Puppe zu werden. 
Doch wehe! Mit der Zeit verliert dieſe ihre Beweglichkeit, ſie hat nicht mehr das Gewicht, 
welches ihr von Rechts wegen zukommt: beides ſichere Anzeichen, daß hier abermals Betrug 
und Täuſchung im Spiele ſind. Eines ſchönen Morgens liegt ſie da mit durchbohrtem 
Scheitel, dieſer als abgenagtes Deckelchen daneben, und luſtig ſpaziert eine ſtattliche Schlupf— 

weſpe, vielleicht ein zierliches Ichneumon, im Zwinger umher. Wer ſich mit dem überaus 

intereſſanten Studium der Gallweſpen beſchäftigt und fleißig ihre Erzeugniſſe eingeſammelt 

hat, ein ſchlechterdings unerläßliches Verfahren, um dieſe Tierchen kennen und unterſcheiden 
zu lernen, weiß nur zu gut, daß er häufig nicht ein Stück davon zu ſehen bekommt, da— 
gegen aber die wunderbarſten Geſtalten von allerlei Zehrweſpen, zwei, wohl drei Arten 
aus einer Galle und unter Umſtänden, wenn er deren mehrere einſammelte, auch den 
rechtmäßigen Bewohner dazu. Solche und ähnliche Erfahrungen werden von denen ge— 
ſammelt, welche das Treiben der Natur unter Verhältniſſen belauſchen, welche die Be— 

obachtung erleichtern, andere müſſen draußen im Freien angeſtellt werden. Da kann man 
z. B. auch ſehen, wie ein Schlupfweſpchen bei ſeinen Streifzügen ſich einſtellt bei einer 
eben erſt vollendeten, noch ganz weichen Falterpuppe, welche ſich an einem Baumſtamm 

aufhing. Es ſpaziert mit ſichtlichem Behagen auf der ſich windenden Puppe umher, taſtet 

mit ſeinen ewig beweglichen Fühlern und — jetzt ſitzt ſein Bohrer in der weichen Haut, 

ſenkt ſich tiefer und tiefer, und die Eier gleiten hindurch, was ſich freilich nicht ſehen, 
aber ſtark vermuten läßt; denn ſeiner Zeit kommt kein Schmetterling aus der Puppe zum 
Vorſchein, ſondern eine Schar genau ſolcher Schlupfweſpchen, deren eins damals ſeine 

Künſte zeigte. In einzelnen Fällen, welche als Ausnahmen von der Regel zu betrachten 
ſind, hat man Larven von Schmarotzern oder dieſe ſelbſt aus bereits vollkommen entwickelten 

Kerfen herauskommen ſehen. Hier mag der fertige Kerf von der Schlupfweſpe angeſtochen 
worden ſein, oder aber der Wirt den Schmarotzer in ſeiner Entwickelung überholt, die 
ſchädlichen Einwirkungen desſelben überwunden haben, ſo daß beide nebeneinander zur 
Vollendung gelangt ſind. 

Nicht genug, daß ein Inſekt in einem anderen auf deſſen Koften lebt, das unfrei- 
willige Verhältnis zwiſchen Wirt und Einmieter ſetzt ſich noch weiter fort, dieſe letzteren 
müſſen ſich gefallen lafjen, wieder anderen als Wirte zu dienen, d. h. mit anderen Worten, 
es gibt Schmarotzer in Schmarotzern, ein Umſtand, der eben nicht dazu beiträgt, die ſo 
höchſt intereſſanten Lebensverhältniſſe dieſer Tierchen, welche noch in großes Dunkel ge— 
hüllt ſind, dem forſchenden Blicke des Beobachters klar zu legen. 

Wunderbar und rätſelhaft bleibt in der Lebensweiſe der Schlupfweſpen das die Weibchen 

beim Ablegen der Eier leitende Spürvermögen. Woher weiß das ſpäter kommende, daß 
dem Inneren eines Wirtes bereits ein Ei anvertraut iſt, welcher eine zweite Larve nicht würde 
ernähren können, ihm alſo keinen Brutplatz darbietet? Für uns Menſchen iſt nur in wenigen 
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Fällen ein äußeres Merkmal gegeben, ob eine Larve angeſtochen iſt. Einige ſchwarze oder 
mißfarbige Fleckchen an Schmetterlingsraupen verraten den Keim des Todes, welcher nach 
ſolchen Anzeichen aber weniger von einer Schlupfweſpe, als durch ſchmarotzende Fliegen 

gelegt wurde, von denen einige Familien jenen Zerſtörungen „aus Beruf“ treuen Beiſtand 
leiſten. Solche und ähnliche Fragen werden ſich dem denkenden Beobachter aufdrängen, 
welcher ſie nur durch Vermutungen zu beantworten vermag. 

Nachdem wir wenigſtens dem Begriffe nach Blatt-, Holz-, Gall-, Schlupf-, Raub- 
und Blumenweſpen kennen gelernt haben, müſſen wir noch einen flüchtigen Blick auf den 
Körperbau dieſer Geſchöpfe werfen, um ſie mit Sicherheit von anderen und unter ſich 
unterſcheiden zu können. Der Kopf ſitzt frei vor dem Bruſtkaſten, als wenn er durch 

einen Zapfen an ihn gefügt wäre, erſcheint, von oben geſehen, faſt immer breiter als 
lang, er iſt ein „Querkopf“ im wahren Sinne des Wortes, bei nur wenigen kugelig, halb— 
kugelig oder wie ein Würfel geformt. Auf ſeinem Scheitel bemerkt man ziemlich ausnahms— 
los drei Nebenaugen, welche wie Perlchen erglänzen, die zu einem Diadem gefaßt worden 
find. Die Fühler verlaufen faſt gleichmäßig in ihren Gliedern und erſcheinen faden- oder 
borſtenförmig, ſelten verdicken ſie ſich nach vorn zu einer Keule, ſind gerade oder gebrochen. 
Der Länge nach werden ſie nie übermäßig groß, noch verſchwindend klein im Verhältnis 
zu der des Körpers. Weil ſie vorn an der Stirn, und zwar meiſt bei einander eingefügt 
ſind, richten ſie ſich auch ſtets nach vorn, niemals nach hinten. Der Bruſtkaſten, in 
ſeinen Umriſſen vorherrſchend eiförmig, jedoch auch walzig, erſcheint in der Regel nach 
oben etwas budelig und läßt durch Nähte ſeine Dreiteilung erkennen. Der vorderſte Ring iſt 

im geraden Gegenſatze zu dem der Käfer am wenigſten entwickelt, kommt unter dem Namen 

des „Halskragens“ auf der Rückenſeite nur wenig zur Geltung und an der Bruſt nur ſo 
weit, als er dem vorderſten Paare der Beine den nötigen Raum zur Anheftung gewähren 
muß. Der Mittelbruſtring bildet den größten Rückenteil und gleichzeitig den Buckel, und 
zerlegt ſich ſehr häufig durch zwei nach hinten genäherte Längseindrücke, in drei Partien, 
die ſogenannten Lappen, deſſen mittelſter im Schildchen endet. Der kleinere dritte Bruſt— 
ring endlich bietet in ſeiner glatten oder durch Leiſten mannigfach in Felder geteilten Ober— 
fläche und in ſeinem vorderen, oberen und abſchüſſigen hinteren Teile für zahlreiche Immen 
wichtige Erkennungs- und Unterſcheidungsmerkmale. Daß die neueſten Forſchungen bei 

allen Immen, außer bei den Holz- und Blattweſpen, einen vierten Bruſtring nachgewieſen 
haben wollen, welcher in gleicher Weiſe durch eine feſte Naht mit dem dritten verbunden 
iſt, wie dieſer mit dem Mittelrücken, will ich hier nur erwähnen und dabei bemerken, daß 
er in Wirklichkeit nur das umgeſtaltete erſte Hinterleibsglied darſtellt. 

Nirgends übt die Anheftungsweiſe des Hinterleibes einen ſo weſentlichen Einfluß auf 

die Körpertracht eines Kerbtieres aus, wie hier, indem alle Formen, angewachſene, ſitzende, 
anhängende und geſtielte, wie ſie auf Seite 13 beſprochen wurden, anzutreffen ſind. 6 bis 
9 Ringe ſetzen ihn zuſammen, welche Anzahl in gewiſſen Fällen bis auf 3 herabſinken kann. 
Das höchſte Intereſſe nimmt aber die wunderbare Einrichtung des an ihm befindlichen 
Werkzeuges in Anſpruch, womit die Weibchen ihre Eier legen. Faſt ausnahmslos beſteht es 
in einem hornigen Stachel, welchen drei oder vier Teile zuſammenſetzen und zwei ſeitliche 
Scheiden als Futteral einſchließen. Der Stachel zerfällt in eine obere, oft rinnenförmige 
Hälfte, den Eileiter, und in eine untere, kleinere Hälfte, die ſogenannten Gräten, welche 
eng aneinander liegen und durch Falze an die Oberhälfte anſchließen. Wir ſehen hier den 
Legbohrer der größten Holzweſpe von der Unterſeite ſamt der Scheide und dem Muskel— 
apparat (Abbildung S. 212, c—a), welcher ihn aufrichtet, abgebildet und erkennen an der 
beſonders dargeſtellten Spitze desſelben, oben am Querdurchſchnitt in dem oberen ſchwarzen 
Bogen den Eileiter, in der unteren, abermals halbierten Hälfte die beiden Gräten. Auch 
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der Eileiter kann ſich vollſtändig oder teilweiſe in zwei häutig verbundene und dadurch 
der Erweiterung fähige Stücke auflöſen. Durch dieſe Einrichtung wird eine Verſchiebung 
der Gräten gegen den Eileiter nach oben und unten möglich, wo es nötig iſt, feſte Körper 
zu durchdringen. Die Gräten ſtellen Pfriemen, Meſſer, Bohrer, Säge, mit einem Worte das 
Schneidewerkzeug dar, mit welchem die Inſekten diejenigen Körper zu durchdringen haben, 
welche zwiſchen ihnen und der Stelle im Wege ſind, die das Ei einnehmen ſoll. Bei vielen 

Schlupfweſpen, den Raub- und Blumenweſpen iſt der Stachel im Bauche verborgen, kurz 
und ſchärfer geſpitzt als die feinſte Nähnadel, und ſelbſtverſtändlich auch geeignet, einen em⸗ 
pfindlichen Stich demjenigen in die Finger zu verſetzen, der ſich erkühnt, einem dieſer Tier⸗ 
chen die gewohnte Freiheit rauben zu wollen. Es findet aber noch ein Unterſchied hierbei ſtatt. 

Der Stich einer Schlupfweſpe ſchmerzt nur wie der einer Nadel, 
und die Empfindung hält nicht lange an; wem dagegen eine 
Raub- oder Blumenweſpe ihren Dolch in das Fleiſch bohrt, 
der empfindet ein nachhaltiges Brennen, die Stelle rötet ſich 
und ſchwillt mehr oder weniger an, weil das Inſekt nicht bloß 

ſtach, ſondern gleichzeitig Gift in die Wunde ausfließen ließ. 
Dieſes Gift beſteht aus der Miſchung von zweierlei Fluüſſig⸗ 
keiten, welche ſich in zwei Drüſen am Grunde des Stachels ans 
ſammeln. Die eine derſelben enthält Ameiſenſäure, die andere 
eine ſchwach alkaliſche Flüſſigkeit. Man hat den Giftſtachel auch 

Wehrſtachel (aculeus) und ſeine Träger Akuleaten ge 
nannt, während das oft auch ſtachelähnliche, aber nur zum 
Ablegen der Eier dienende Werkzeug Legröhre, Legbohrer 
(terebra) heißt und ſeine Träger Hymenoptera terebrantia 
genannt worden ſind. Bei den weiblichen Blattweſpen wird 

er am Bauche ſichtbar, wenn er auch nicht zur Körperverlänge— 
rung des Tieres beiträgt, hat die Form einer Meſſerklinge, 
aber infolge der gezahnten Gräten vollkommen die Wirkung 
und das Ausſehen einer Säge. Den Holzweſpen ragt er ſtab— 
förmig über die Hinterleibsſpitze hinaus und läßt ſich am beſten 
mit einer Raſpel vergleichen. Bei ſehr vielen Schlupfweſpen 

Legbohrer der großen Holzweſpe ſteht er als kürzere oder längere Borſte, die, einen ſpitzen Winkel 
et 2 en mit dem Hinterleibe bildend, nach vorn bewegt werden kann, 
x Schwanzſpihe des Hinterleibes Bei über dieſen hinaus, um jo länger, je tiefer im Holze das 
ca der Muskelapparat zum Aufrich- Weibchen die Larven derjenigen Kerfe zu ſuchen hat, denen 
e ebe Ver“ es ſeine Nachkommen anzuvertrauen gedenkt. Beſonders ſolche 

lange Bohrer erſcheinen nach dem Tode des Tieres als drei 
ſodenförmtige Schwanzborſten, die mittelſte ſteifer (der hornige Bohrer), die ſeitlichen ge⸗ 
dreht und unregelmäßig gekrümmt, weil ſie die weichere Scheide ausmachen, welche durch 
das Eintrocknen ihre ſtraffe Haltung nicht länger zu behaupten vermochte. Bei kleineren 
Schlupfweſpen, vielen Gallweſpen erreicht der Bohrer, ohne in der Ruhelage aus dem 
Körper hervorzutreten, eine unverhältnismäßige Länge, weniger darum, weil dieſe Tierchen 
ihn beim Eierlegen ſo tief zu verſenken hätten, als vielmehr, um durch ſeine Federkraft 
den Nachdruck zu verſtärken, welchen ihm die ſchwache Muskelkraft der kleinen Weſen beim 
Einbohren nicht würde verleihen können. Zu dieſem Zwecke legt er ſich ſchleifenförmig an 
die Innenwände der Hinterleibshöhle, und der Mechanismus iſt ſo eingerichtet, daß der 
Bohrer wie eine ein- oder einigemal gewundene Stahlfeder eines Uhrwerkes federt. Ja, 
es kommen Fälle vor, wo ſich der Hinterleib, weil ſein Umfang hierzu nicht ausreicht, in 
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ganz eigentümlicher Weiſe erweitert, z. B. an der Bauchſeite durch eine kegelförmige An— 
ſchwellung bis zur Mittelbruſt, oder auf der Rückenſeite vom Stiele an durch ein bis zum 
Kopfe vordringendes rundes Horn (bei Platygaster Boscii), und ſo den nötigen Raum 
für den wunderbaren Mechanismus darbietet. O. J. Wolff hat von zahlreichen Immen— 
weibchen gerade dieſes Werkzeug mikroſkopiſch unterſucht und mich verſichert, daß es höchſt 
beachtenswerte und für die Einteilung brauchbare Unterſchiede darbiete; leider hat er dieſe 
ſchwierigen Arbeiten ſeiner Mußeſtunden der Offentlichkeit noch nicht übergeben. 

Von den Beinen, deren vorderſtes Paar weit von den beiden hinteren, einander 
ſehr genäherten, abſteht, ſei nur bemerkt, daß bei den Blatt⸗, Holz⸗, Schlupf: und Gall: 
weſpen zweigliederige Schenkelringe vorhanden find, und zwar iſt das Grundglied am läng— 
ſten; ein gliederig bleiben dieſelben bei den Raub- und Blumenweſpen. In einer ſchwie— 
rigen Familie (Proctotrupier), die wir den Schlupfweſpen anſchließen werden, kommen 
Arten mit ein⸗ und zweigliederigem Schenkelring vor und liefern hierdurch ſowie durch 
ihre ſchmarotzende oder den Raubweſpen gleichkommende Lebensart den Beweis, wenn ein 
ſolcher überhaupt noch nötig wäre, daß es überall Übergangsgruppen gibt, die dem bloß 
ordnenden Syſtematiker ſo häufig im Wege ſtehen. Fünf Glieder bilden in den meiſten 
Fällen den Fuß. 

Die Flügel, das weſentliche Bewegungsorgan dieſes ewig unruhigen, luſtigen Ge— 
ſindels, beſtehen alle vier aus einer dünnen, dem bloßen Auge meiſt nackt erſcheinenden, unter 
dem Mikroſkop aber kurz behaarten Haut, die waſſerhell, in den meiſten Fällen jedoch 
etwas getrübt, wie angeräuchert ausſieht; nicht ſelten zieht ihre Farbe in Gelb, oder die 
Außenränder ſind geſchwärzt, auch bindenartige Trübung durch die Fläche kommt öfters 
vor. Weniger bei unſeren einheimiſchen Immen, dagegen nicht ſelten bei den vielen, weit 
ſtattlicheren ausländiſchen Arten nimmt der ganze Flügel oder ein Teil desſelben eine 
ſchwarze, blaue, violette, braune, rote oder gelbe Färbung an und trägt dadurch nicht 
wenig zur Ausſchmückung des ſchönen Körpers bei. Die Haut wird im Verhältnis zu 
den Flügeln der ſonſt nahe verwandten Netzflügler von nur wenigen Adern oder Nerven 
durchzogen und geſtützt, welche durch ihre Einmündungen ineinander oder mit dem Saume 
des Flügels gewiſſe geſchloſſene Räume, die Zellen, bilden. In der Ruhe pflegen die 
Flügel wagerecht auf dem Rücken zu liegen und den Hinterleib zu überſchleiern, bei den 
eigentlichen Weſpen, wo ſie ſich der Länge nach falten, hängen ſie mehr an den Seiten 
des Körpers und bedecken den Hinterleib nicht. Jeder Vorderflügel iſt mit ſeinem Hinter— 
flügel im Fluge vereinigt, indem dieſer mit ſehr feinen Häkchen ſeines Vorderrandes an 
entſprechenden Stellen des Hinterrandes von jenem eingreift. Auf der Einlenkungsſtelle 
des Vorderflügels liegt ein bewegliches, horniges Plättchen, das ſogenannte Flügel— 
ſchüppchen, das ſich manchmal durch beſondere Färbung auszeichnet, und mehr darum, 
als durch ſeine eigentümliche Geſtalt der Berückſichtigung wert wird. Ein anderes Chitin— 
fleckchen, welches, eben weil es hornartig iſt, wie die Adern, durch ſeine andere Färbung 
gegen die dünne Flügelhaut leicht in die Augen fällt, findet ſich am Vorderrande der 
meiſten Flügel hinter der Mitte und heißt das Flügel- oder Randmal; wo es fehlt, 
werden die Adern ſehr ſparſam oder fallen gänzlich aus. Sie ſind es nun mit den von 
ihnen gebildeten Zellen, denen wir unſere beſondere Aufmerkſamkeit zuwenden müſſen, 
da ſie für den bei weitem größten Teil der Immen Unterſcheidungsmerkmale enthalten, 
ohne welche die Gattungen unmöglich erkannt werden können. Die verſchiedenen Schrift— 

ſteller folgen in dieſer Beziehung verſchiedenen Anſchauungen und weichen daher auch in 
ihren Benennungen für die einzelnen Teile voneinander ab. Ohne weiter auf das 
Einzelne einzugehen, als es für die folgende Darſtellung nötig wird, überlaſſe ich dem ge— 

neigten Leſer unter Anleitung einiger Abbildungen, in denen dieſelben Buchſtaben immer 
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dasſelbe bezeichnen, und mit Berückſichtigung der Unterſchriften den Gegenſtand weiter zu 

verfolgen. Es ſei nur bemerkt, daß zwei kräftige Adern (die Rand- und Unterrandader, 
costa und subcosta) nahe nebeneinander, bei manchen Blattweſpen zu einem hornigen 
Streifchen vereinigt, den Vorderrand des Flügels, ſeine Hauptſtütze, bilden, und das bereits 
erwähnte Mal iſt nur eine Erweiterung der erſteren oder ein kurzes Auseinandertreten 
beider. Im Flügel der echten Schlupfweſpen, wo höchſtens drei Unterrandzellen auftreten 
oder unter Verkümmerung der mittelſten nur zwei, verdient gerade dieſe als Unterſcheidungs⸗ 
merkmal beſondere Aufmerkſamkeit und wurde durch einen eignen Namen als Spiegelzelle 
ausgezeichnet (c“, Fig. 3). Eine zweite Eigentümlichkeit bei der Bildung der in Rede ſtehenden 
Flügel beſteht in der Verſchmelzung der erſten Unterrandzelle mit der oberen Mittelzelle, 

Stark vergrößerte Vorderflügel, in Fig. 5 auch ein Hinterflügel, von 1) Tenthredo scalaris, 2) Osmia pilicornis, 3) Ichneumon 
pisorius, 4) Cerceris, 5) Earinus, 6) Eubadizon, 7) Crabro striatus, 8) Chrysolambus solitarius, 9) Athalia spinarum. 
Adern: a Anhang, k Unterrandader, p parallele Ader (Diskoidalader), rl rücklaufende Ader. Zellen: c“ bis 6““, erſte, zweite 
Unterrandzelle (Kubitalzelle), d“ bis d.“ Mittelzellen, 1 lanzettförmige Zelle, r Randzelle (Radialzelle), s“, s“ mittlere, untere 

Schulterzelle (s“ vordere, d““ hintere Submedialzelle). 

häufig unter Zurücklaſſung eines kleinen Überreftes der trennenden Nerven, des „Nerven⸗ 
aſtes“ (Fig. 3). Die Lanzettzelle (Fig. 1 und 91) kommt nur bei den Blattweſpen vor 
und bietet in ihrem Verlaufe wichtige Unterſcheidungsmerkmale. Entweder verläuft ſie 
einfach als ſchmaler Streifen, welcher ſich zuletzt nach vorn und hinten etwas henkelartig 
erweitert, in die Schulter, oder ſie wird durch eine ſehr kurze gerade (Fig. 1), bedeutend 
längere ſchräge Querader (Fig. 9) in zwei Zellen geteilt. Nach einem anderen Bildungs⸗ 
geſetze ſchnürt ſie ſich in der Mitte zuſammen und verläuft eine kürzere oder längere 

Strecke als einfacher Nerv, man nennt ſie dann eingeſchnürt; bei der geſtielten lan⸗ 
zettförmigen Zelle endlich verläuft jener einfache Nerv bis zur Schulter, ohne vorher 
durch Trennung die Zellenform wieder anzunehmen. — Am kleineren Hinterflügel läßt 
ſich bald leichter, bald ſchwieriger infolge größeren Ausfalls das Geäder ſo deuten wie 
im Vorderflügel, und auch hier wird ſein Verlauf zur Unterſcheidung der Arten von 
Bedeutung. — Gänzlich fehlen die Flügel einigen echten Schlupfweſpen der früheren 
Gattung Pezomachus, manchen Schlupfweſpenverwandten, einigen Gallinſekten, den arbei⸗ 
tenden Ameiſen und bei den Spinnenameiſen den Weibchen. 
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Eine große Menge von Aderflüglern läßt ſummende, brummende Töne laut werden, 
wie ja von den Hummeln, Bienen, Weſpen, Horniſſen hinreichend bekannt. Die Kennt⸗ 
nis von ihrem Entſtehen verdanken wir den unermüdlichen Forſchungen Landois'. Nach 
demſelben entſteht eine Reihe von Tönen, wie man bereits wußte, durch die ſchwingenden 
Bewegungen der Flügel, hier wie bei Fliegen und anderen Inſekten. In dieſer Beziehung 
zeigen Immen wie Zweiflügler die größte Mannigfaltigkeit in Höhe und Tiefe des Tones. 
Die feine Haut wirkt bei der außerordentlichen Geſchwindigkeit derſelben in gleicher Weiſe 
wie die Zinken einer angeſchlagenen Stimmgabel. Landois ſtellt nun folgende Geſetze 
auf. Die Flügeltöne ſind bei demſelben Einzelweſen beſtändig; unterſcheiden ſich beide 
Geſchlechter ein und derſelben Art in Bezug auf ihre Größe, ſo gehen auch ihre Flügel— 
töne bedeutend auseinander; kleinere Inſekten haben öfters einen bedeutend tieferen Flug— 
ton als größere. Natürlich iſt hierbei nicht das klappende, leiſe klatſchende Geräuſch ge— 
meint, welches das einzige iſt, wodurch ſich einzelne Schlupfweſpen bisweilen vernehmen 
laſſen, Tagſchmetterlinge, wenn ſie in größeren Mengen miteinander umherfliegen, beſon— 
ders auch Heuſchrecken mit ihren feſteren Flügeldecken. Eine zweite Reihe von Tönen 
bringen die Immen (und Fliegen) durch die Luftlöcher ihres Bruſtkaſtens oder des Hinter— 
leibes hervor, und zwar willkürlich, indem ſie aus demſelben die Luft ausatmen. 
Dieſe Stimmapparate laſſen ſich am beſten vergleichen mit den Wirkungen der Zungen— 
pfeifen, denn es werden dabei Häute in Schwingungen verſetzt, welche am Ende der Luft— 
röhre angebracht ſind. Die Pfeifen ſind die Luftröhren, auf deren ungeteiltem Ende der 
Stimmapparat aufſitzt, wie der Kehlkopf auf der Luftröhre der Säugetiere. Vor dem 
Eintritt in den Apparat verengert ſich die Luftröhre und enthält gerade bei den Hymen— 
opteren häufig noch Vorrichtungen, welche es ermöglichen, je nach den Bedürfniſſen viel 
oder wenig Luft ausſtrömen zu laſſen, ſie wird mit einem Worte zu einem Blaſebalg. 
Der zuſammengeſetzte Stimmapparat ſelbſt beſteht der Hauptſache nach aus Chitinblätt— 
chen, welche vorhangartig aufgehängt ſind oder die Form von Röhrchen haben und durch 

die ausſtrömende Luft in zitternde Bewegung verſetzt werden und tönen. Daß es nicht 
die ein⸗, ſondern die ausſtrömende Luft ſei, wies Landois durch unmittelbare Verſuche 
und am Baue der verſchließbaren Luftlöcher, der bekannten Eingänge zu den Luftröhren, 
nach; ja, er ging dann noch weiter und ſtellte die Brummtöne verſchiedener Fliegen und 
Blumenweſpen in Noten dar. Nicht alle Luftlöcher ſind mit dem Stimmapparat ver— 
ſehen, ſondern hauptſächlich die des Bruſtkaſtens, bei den ſtark brummenden Blumen- und 
Raubweſpen dagegen die des Hinterleibes und bei ſehr wenigen beide zugleich. So inter— 
eſſant dieſer Gegenſtand immer ſein mag, ſo können wir ihn hier aus Mangel an Raum nicht 
weiter ausführen, es aber nicht unterlaſſen, auf die „Thierſtimmen“ des oben genannten 
Verfaſſers hinzuweiſen (Feiburg i. Br. 1874). 

Foſſile Immen finden ſich in der Juraformation ſelten und zum Teil zweifelhaft, 
häufig dagegen, beſonders Ameiſen, im Tertiärgebirge und im Bernſtein. Die leben— 
den ſchätzt man auf 25,000 Arten. 

In Hinſicht auf die Anordnung der einzelnen Familien tritt eine gewiſſe Verlegen— 
heit ein; denn die wenigen Schriftſteller, welche die Geſamtheit der Aderflügler behandelt 
haben, gehen in ihren Anſichten auseinander, und es läßt ſich bei der geringen Teilnahme 
an der Erforſchung dieſer ſo intereſſanten Kerfe nicht ſagen, weſſen Einteilung eine all— 
gemeine Anerkennung gefunden habe. Da es ſich ſomit nicht entſcheiden läßt, welchen 
Standpunkt in dieſer Ordnung die neueſte wiſſenſchaftliche Syſtematik einnimmt, ſo iſt 
hier in einem „Illuſtrierten Tierleben“ und bei der lückenhaften Behandlung, welche 
der beſchränkte Raum gebietet, auch in erſter Linie nach Lepeletiers Vorgang den 
Lebensverhältniſſen dieſer Kerfe Rechnung getragen, auf die Gefahr hin, daß der nur das 
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vollkommene Inſekt beachtende und unterſcheidende Forſcher bei ſeiner ze zu 
en Ergebniſſen gelangen könne. 

Die Blumen Bienen (Anthkophite welche wir als erſte Familie 0 an 

die Spitze ſtellen, wurden zwar mehrfach ſchon erwähnt, nicht aber in einer Weiſe, um 
auch nur eine derſelben als ſolche zu erkennen. Der einfache Schenkelring kommt ihnen 
wie den Raubweſpen zu, von welchen ſie in den meiſten Fällen die ſtarke Behaarung des 
gedrungenen Körpers und der eigentümliche Bau der Hinterfüße unterſcheidet. Keine 
Blumenweſpe hat einen geſtielten Hinterleib, wie ſo viele Raubweſpen; bei den größeren 
Arten iſt er vielmehr an der Unterſeite des breiten Vorderrandes in einem faſt punkt⸗ 
förmigen Kreisringe dem unteren Ende des Hinterrückens angeheftet, bei den kleineren 

verſchmälert er ſich beiderſeits gleichmäßig, wird elliptiſch im Umriß und gehört zu den 
„anhangenden“, nach der früher erörterten Ausdrucksweiſe. Das ſtarke Haarkleid, welches 
die meiſten Bienen bedeckt und ihnen in der Regel die bunten Färbungen zuführt, wird 
gleichfalls zu einem Erkennungszeichen und Unterſcheidungsmerkmal von den Raubweſpen. 
Zwar kommen faſt nackte Arten vor, trotzdem wird ſie ein einigermaßen darauf geübtes 

Auge als Blumenweſpen erkennen. Die Bienen tragen, wie wir wiſſen, für ihre Brut 
Honig und Blumenſtaub ein, jenen wohlverwahrt im Inneren ihres Körpers, dieſen äußer⸗ 
lich, meiſt in Form der ſogenannten Höschen. Dieſe aber ziehen ſie ihren höchſt eigen⸗ 
tümlich gebauten Hinterbeinen an. Sie ſind es auch, welche jede Blumenweſpe weiblichen 
Geſchlechtes, mit wenigen Ausnahmen, verraten. Die Schienen nebſt dem beinahe ebenſo 
langen erſten Fußgliede, welches hier Ferſe (metatarsus) heißt, ſind auffallend breit gedrückt, 
letztere außerdem manchmal noch an der Außenſeite ihrer Wurzel mit einem ſchaufelartigen 
Anhang, dem ſogenannten Ferſenhenkel, verſehen. Die Schiene kann nun auf ihrer 
glänzenden Außenfläche etwas vertieft und an den Rändern mit langen Haaren bewachſen 

ſein, eine treffliche Vorkehrung, um hier wie in einem Körbchen den Blumenſtaub an⸗ 
zuſammeln und fortzuſchaffen. Man hat eine ſolche Bildung darum ſchlechthin auch ein 
Körbchen genannt. Der große Glanz aber rührt, wie O. J. Wolff gefunden, von den 
Schweißdrüſen her, welche unter der Chitinhaut liegen, ſich nach außen öffnen und den 
Blütenſtaub mit ihrer Ausſcheidung, dem auch an anderen Körperteilen ſo verbreiteten 
„Haaröl“, wie einen Schwamm durchdringen und zuſammenballen. Nicht ſelten kommt noch 
zur Vervollkommnung des zierlichen Apparates eine Bürſte zum Zuſammenfegen des 
Blütenſtaubes hinzu, ſteife, kurze Borſten, welche am Ende der Ferſe in einer Weiſe ſitzen, 
wie eine gewiſſe Art von Handfegern an ihrem Stiele. Auch die Ferſe beteiligt ſich in 
gleicher, wenn auch nicht ſo vollkommener Weiſe an der Aufnahme des Blütenſtaubes, 

welcher durch die langen Haare derſelben feſtgehalten wird. Die Bienen, deren Hinter⸗ 
beine in der eben angegebenen Weiſe gebaut ſind, werden ſehr bezeichnend Schienen— 
ſammler genannt. Bei anderen entwickelten ſich die genannten Teile nicht in ſolcher 
Vollkommenheit zu Sammelwerkzeugen, die Außenſeite der Schiene bildet kein Körbchen, 
ſondern ſtatt deſſen wurde die Spitze der zugehörigen Schenkel, die Hüfte, ja ſogar die 
Seite des Hinterleibes mit längerem, zum Teil lockigem Haare ausgeſtattet. Es ſind die 
Schenkelſammler auf dieſe Weiſe nicht minder befähigt, das unentbehrliche „Bienen- 
brot“ einzuheimſen. Wie überall in ihrem Wirken und Schaffen, ſo iſt auch hier die Na⸗ 
tur unerſchöpflich. Anderen Bienen beließ ſie in der Breite der Hinterſchiene und Ferſe 
ihren Bienencharakter, verlegte ihr Sammelwerkzeug aber an den Bauch. Kurze, nach 
hinten gerichtete Borſtenhaare, welche dieſen dicht bedecken, ſind bei den Bauchſammlern 
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dazu beſtimmt, den Blütenſtaub abzubürſten und feſtzuhalten. Womit ſammeln nun aber 
diejenigen Bienen, denen an den Schienen und Schenkeln, am Bauche, wie am übrigen 
Körper faſt gänzlich die Behaarung fehlt? Sie überlaſſen das Sammeln denen, welche 
dazu befähigt find, und ziehen es vor, ihre Eier in den Neſtern derſelben verſtohlener⸗ 
weile unterzubringen. Das in der großen, weiten Welt jo allgemein verbreitete Schma- 
rotzerleben greift hier in dieſer beſonderen Form um ſich und erhält durch die natürliche 
Einrichtung vollkommene Berechtigung, die betreffende Art daher auch den Namen Schma— 
rotzerbiene. Die eben beſprochenen, ſo intereſſanten Vorkehrungen, welche der Brutpflege 
dienen, bleiben Eigentum der Weibchen und derjenigen Jungfrauen, welche, ohne je Mutter 
zu werden, doch die mütterlichen Sorgen um die Nachkommen zu übernehmen haben, der 
ſogenannten Arbeiter, welche bei einigen geſellig lebenden Bienen einen dritten, ſo ein— 
flußreichen, gleichfalls mit einem Wehrſtachel verſehenen Stand bilden. Die Männchen, 
welche nicht einſammeln, des Werkzeuges dazu alſo auch nicht bedürfen, werden dadurch 
gleichzeitig ärmer an guten Unterſcheidungsmerkmalen. Sie immer richtig zu deuten, ſie 
als zugehörig zu einem beſtimmten Weibchen zu erkennen, bietet dem Syſtematiker nicht 
nur bei den Bienen, ſondern auch bei manchen anderen Immen noch beſondere Schwierig— 
keiten. Daher darf es uns auch nicht wundern, wenn nicht ſelten beide Geſchlechter ein 

und derſelben Art mit verſchiedenen Namen belegt worden ſind, wenn bei Hummeln, 
Andrenen und anderen Gattungen, welche reich an ſehr ähnlichen Arten ſind, eine babyloniſche 

Verwirrung in den Namen die verſchiedenen Anſichten der Forſcher bekundet. | 
Der meiſt ſehr entwickelten Zunge der Blumenweſpen, welche teilweiſe von dem Unter: 

kiefer am Grunde ſcheidenartig umſchloſſen und in der Ruhe nach hinten an die Kehle 
angelegt getragen wird, gedachten wir ſchon früher (S. 8, Fig. 1 und 2). In dieſer 
Einrichtung kommt fie den eigentlichen Bienen (Apidae) zu; bei den Afterbienen 
(Andrenidae) iſt die Zunge kürzer als das Kinn und in der Ruhe nicht zurückſchlag— 
bar (Fig. 3). Dieſe beiden Gegenſätze haben in einer vielleicht ſtrenger wiſſenſchaftlichen 
Einteilung den anderen Forſchern die Spaltung der Blumenweſpen in zwei Familien an 
die Hand gegeben. Die Fühler aller ſind gebrochen, bei manchen Männchen allerdings 
infolge des kurzen Schaftes kaum merklich, hier aus 12, bei den Weibchen aus 13 Gliedern 
zuſammengeſetzt. Die Geißel verläuft fadenförmig, bisweilen nach der Spitze hin mäßig 
verdickt oder breit gedrückt, dann aber immer ſtumpf. Ihre Glieder laſſen ſich zwar 
unterſcheiden, ſchnüren ſich aber an den Enden weder auffällig ein, noch ſchwellen ſie an 
der Spitze an; bisweilen erſcheinen ſie an der Vorderſeite etwas knotig. Wir finden mit— 
hin für eine jo artenreiche Familie eine ſeltene Einförmigkeit im Baue eines ſonſt viel- 
geſtaltigen Körperteiles. Drei Nebenaugen ſind immer vorhanden, aber wegen der dichten 

Behaarung des Scheitels bisweilen ſchwer aufzufinden. Die Vorderflügel haben ſtets eine 
Randzelle ohne oder mit Anhang und zwei oder drei Unterrandzellen, der hintere Teil 
der Flügelfläche bleibt verhältnismäßig breit ohne alle Adern, weil, mit wenigen Aus— 
nahmen, hinter den letzten Quernerven die beiden Längsadern (der Cubitus und die 
parallele) aufhören. Bei manchen, beſonders den größeren Arten iſt dieſer Raum durch 
dichte Punktierung oder zarte Längsſtreifung, der ganze Flügel überdies häufig noch durch 
dunklere Färbung ausgezeichnet. Wo nur zwei Unterrandzellen vorkommen, münden die 
beiden rücklaufenden Adern in die letzte, zuweilen die erſte genau auf der vorderen Grenze; 
wo ihrer drei vorhanden, nimmt die zweite und dritte je eine auf, mit wenigen Aus— 
nahmen, zu denen z. B. die Honigbienen gehören. Der Hinterleib beſteht beim Weibchen, 
fruchtbaren oder verkümmerten, aus ſechs, beim Männchen aus ſieben Gliedern. Überall, 
wo es honigſpendende Blumen gibt, finden ſich auch Bienen ein, dieſe zu benaſchen und 
für ihre Nachkommen zu verwerten, doch ſcheinen die Gleicherländer mit ihren vorwiegenden 
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Blumenreichtum nicht auch in dieſem Verhältnis ſo reich an Bienen zu ſein wie unſere 
gemäßigten Himmelsſtriche. 

Die gemeine Honigbiene, Hausbiene (Apis mellifica), zeichnet ſich durch den 

Mangel jedes Dornes an den breiten Hinterſchienen vor allen europäiſchen Bienen aus. 
Die Flügel haben eine vorn gerundete Randzelle, die viermal ſo lang wie breit iſt, drei 
geſchloſſene Unterrand- und ebenſo viele Mittelzellen; jene gleichen alle drei einander ſo 
ziemlich in der Größe ihrer Flächen, und die letzte, ſchmal rhombiſche nähert ſich mit 
dem vorderen Ende weit mehr der Flügelwurzel, als mit dem hinteren, ſteht alſo ſehr 
ſchief. Der Körper iſt ſchwarz, ſeidenglänzend, ſofern nicht die fuchsrote, in Grau jpie: 

lende Behaarung, die ſich bis auf die Augen ausdehnt, aber mit der Zeit abreibt, den 
Grund deckt und rötlich färbt. Die Hinterränder der Leibesglieder und die Beine haben 
eine braune, bis in Gelbrot übergehende Färbung, mindeſtens beim Weibchen, deſſen edle 

Hausbiene (Apis mellifica). A. 1) Königin, 2) Arbeiter, 3) Drohne, daneben Kopf, 4) Oberkiefer von außen; alles mäßig 
vergrößert. — B. Hinterbein der Arbeitsbiene, e Schenkel, a Bürſte, b Körbchen. — C. Ei ſtark vergrößert. — D. Larve und 
Puppe, natürliche Größe. — E. Durchſchnitt des Hinterleibes der Arbeitsbiene: 1) Honigmagen, 2) Eierſtock, 3) Giftblaſe, 
4) Schmierdrüſe, 5) Samentaſche, 6) Stachel, e Geleukhautfalten, wo das Wachs ausgeſchwitzt wird. — F. Mundteile, a Kinn⸗ 
laden mit dem Stiele (d), b Lippentaſter, e Zunge. — G. Bienenlaus und deren Puppe, ſtark vergrößert. — H. Bürſte ſtark 

vergrößert. — J. Giftapparat: a Giftdrüſe, b Giftblaſe, e Stachelrinne, d Stachel, e Stachelſpitze. Vergrößert. 

Natur nach dem Goldglanz der Beine bemeſſen wird. Die Krallen der Füße ſind an der 

Spitze zweiteilig, die Kiefertaſter ein-, die Lippentaſter viergliederig, zweigeſtaltig. 
Die Formenunterſchiede zwiſchen Männchen oder Drohnen, Weibchen und Arbeitern 

lehrt der Anblick der Abbildungen. Dem Weibchen fehlen die Sammelhaare, der Drohne 
das Zähnchen am Grunde der Ferſe. Die Arbeiterin, ſchlechtweg Biene genannt, jenes 
weibliche Weſen, welches wegen Verkümmerung der Geſchlechtswerkzeuge die Art nicht 
fortpflanzen kann, dafür aber alle und jede Vorſorge zu treffen hat, im Verein einer 

größeren Anzahl von ſeinesgleichen, damit aus den vom Weibchen gelegten Eiern ein 
kräftiges Geſchlecht erwachſe, hat in der längeren Zunge, den längeren Kinnbacken, in 
dem Körbchen der Hinterbeine die Gerätſchaften, welche ihre mühevollen Arbeiten aus⸗ 
führen, wie im Inneren ihres Leibes ein kleines chemiſches Laboratorium, wo Honig, 
Wachs und der Speiſebrei für die Brut je nach Bedürfnis hergerichtet werden. 

Die Bienen leben in einem wohlgeordneten Staate, in welchem die Arbeiter das Volk, 
ein von dieſem erwähltes, fruchtbares Weibchen die allgemein geliebte und gehätſchelte 
Königin (auch Weiſel genannt) und die Männchen die wohlhäbigen, vornehmen Fau⸗ 
lenzer darſtellen, die unumgänglich nötig ſind, aber nur ſo lange geduldet werden, als 
man ſie braucht. Dieſe Einrichtung iſt darum ſo muſterhaft, weil jeder Teil an ſeinem 
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Platze ſeine Schuldigkeit im vollſten Maße thut, weil keiner mehr oder weniger ſein will 
als das, wozu ihn ſeine Leiſtungsfähigkeit beſtimmt. 

Der Menſch hat von jeher den Fleiß der Biene anerkannt und ſie gewürdigt, ein 
Sinnbild zu ſein für dieſe hohe Tugend, er hat aber auch die Ergebniſſe ihres Fleißes 
zu würdigen gewußt, und daher iſt es gekommen, daß wir jene Bienenſtaaten nicht mehr 
frei in der Natur antreffen (ausnahmsweiſe verwildert), auch nicht angeben können, wann 
und wo ſie ſich zuerſt daſelbſt gefunden haben. Der ſtolze „Herr der Schöpfung“ weiſt 
dem Tierchen in dem Bienenkorbe, Bienenſtocke, zu verſchiedenen Zeiten verſchieden 

eingerichtet, den Platz an, wo es ſeine Staaten gründet, wird ihm wohl auch in mancher 
Hinſicht dabei förderlich, war aber nicht im ſtande, ſein ihm angeborenes Weſen in den 
Tauſenden von Jahren, während welcher es ihm treu gefolgt iſt, auch nur im geringſten zu 
verändern. Die oft ſich widerſprechenden Anſichten, die wir in der überaus umfangreichen 
Bienenlitteratur aufgezeichnet finden, haben mithin nicht ihren Grund in den veränderten 
Sitten der Imme, ſondern in dem Grade der Erkenntnis dieſer. Bis auf den heutigen 
Tag ſind wir noch nicht dahin gelangt, ſagen zu können, es ſei alles aufgeklärt in dieſem 
wunderbaren Organismus, es gebe nichts mehr, was nicht volle Anerkennung finde bei 
den wahren „Bienenvätern“, d. h. bei denen, die Bienen erziehen, nicht bloß um Wachs 
und Honig zu ernten, ſondern um auch im allgemeinen Intereſſe für das Walten in der Natur 
die ſo überaus anziehende Lebensweiſe der freundlichen Spender zu ſtudieren. Wie es aber 
hiernach noch Leute geben kann, welche unſere Hausbiene für ein wildes und kein Haus— 
tier erklären, iſt uns unverſtändlich! Wir wollen jetzt verſuchen, nicht für den Bienen- 
züchter (Zeidler, Imker), ſondern für den wißbegierigen Naturfreund ein möglichſt ge— 
treues Bild jenes wohlgeordneten und doch vielbewegten Lebens zu entwerfen. 

Angenommen, es ſei Johannistag und ein Nachſchwarm — was damit geſagt ſein 
ſoll, wird die Folge lehren — ſoeben vollſtändig eingefangen in einen leeren Kaſten mit 
dem bekannten, kleinen Flugloch unten am Grunde einer ſeiner Giebelwände und mit 
dem Brettchen vor dieſem an einem beſtimmten Platze im Bienenhauſe aufgeſtellt. Noch 
ſteht er kaum feſt, da erſcheint eine oder die andere Biene auf dem Flugbrettchen und 
„präſentiert“, d. h. ſie erhebt ſich auf ihren Beinen ſo hoch, wie es nur gehen will, ſpreizt 
die vorderſten, hält den Hinterleib hoch und ſchwirrt in eigentümlich zitternder Weiſe mit 
den Flügeln. Dies ſonderbare Gebaren iſt der Ausdruck ihrer Freude, ihres Wohlbehagens, 
und der Bienenvater weiß ſicher, daß er beim Einſchlagen des Schwarmes die jugendliche 

Königin mit erfaßt hat, daß ſie nicht draußen blieb, was bei ungeſchickter Handhabung 
oder ungünſtigem Sammelplatz des Schwarmes wohl geſchehen kann. Sollte dies Miß— 
geſchick eingetreten ſein, oder dem Volke aus irgend einem anderen Grunde die Wohnung 
nicht gefallen, ſo bleibt es keinen Augenblick im Stocke. In wilder Haſt ſtürzt alles hervor 
und ſchwärmt angſtvoll umher, bis der Gegenſtand gefunden, dem man die Leitung ſeiner 
künftigen Geſchicke nun einmal anvertraute; läßt er ſich nicht auffinden, oder gefällt im 
anderen Falle die dargebotene Behauſung nicht, ſo kehrt das geſamte Volk in die alte 
zurück. In unſerem neuen Stocke iſt aber alles in Ordnung und es beginnt ſofort die 
Arbeit: der Bau der Zellen und zwar von der Decke herab. Die Bienenväter pflegen dabei 
zu Hilfe zu kommen und einige leere Waben, welche bei der Bienenwirtſchaft ſtets abfallen, 
als Ausſteuer in die neue Wohnung mitzugeben. Davon ſehen wir jedoch ab. Das Bau— 
material haben die Tierchen bei ſich; wohl wiſſend, daß die häuslichen Arbeiten ihnen 
zunächſt keine Zeit zum Eintragen laſſen, haben ſie eine dreifache Mahlzeit eingenommen, 
um nicht zu hungern, und um das unentbehrliche Wachs bereiten zu können. Dieſes laſſen 
ſie in kleinen Blättchen zwiſchen den Bauchringen hervortreten, wenn ſie ſeiner bedürfen. 
In einfacher, doppelter oder vielfach verſchränkter Kette, wenn der Bau erſt weiter vor— 
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geſchritten, hängen ſie aneinander. Das gibt ein eigentümliches Gekrabbel; denn jede 
muß ſich wohl vorſehen, daß ſie den Grund und Boden, d. h. die Nachbarinnen, nicht 
unter den Füßen verliert. Die Geſchäfte des Handlangers und des Meiſters, ſie ſind 
hier in einer Perſon vereinigt. Sie nehmen ſich einander die Wachsblättchen vom Bauche 
weg, durchkauen und vermiſchen ſie mit ihrem Speichel, und jede, die den Stoff auf 
dieſe Weiſe vorgerichtet hat, geht an die Bauſtelle und klebt ihn an. Zunächſt entſteht 
eine gerade, nicht mathematiſch regelmäßige Kante oder Leiſte, an dieſe werden rechts 

und links mit den Seiten aneinander ſtoßende und mit den Böden ſich berührende Zellen 
in wageregter Lage aneinander gereiht, bis die ſenkrecht herabhängenden, rechts und 
links ſich öffnenden Tafeln entſtehen, die man Waben nennt. Jede Seite dieſer ſtellt 
ein allerliebſtes Neſt ſechsſeitiger Maſchen dar von einer Regelmäßigkeit, wie wir ſie nur 
mit Zirkel und Lineal erzielen könnten. Die Zellen ſind bekanntlich ſechseckig, auf dem 
Boden napfartig vertieft, an ihrem offenen Ende, alſo vorn, gerade abgeſchnitten, 7 mm 
lang und 5 mm breit, von einer zur gegenüberliegenden Seite, nicht übereck gemeſſen, und 
jede genau ſo groß wie die andere. Solcher Waben finden ſich in derſelben Richtung mit 
der Zeit ſo viele, als der Raum des Stockes erlaubt, wenn nur zwiſchen je zweien ein 
Zwiſchenraum von der Breite einer Zellenhöhe bleibt. Auch laſſen die Bauleute ſtellen⸗ 
weiſe Löcher in denſelben als Durchgänge. Sie wachſen ſo ziemlich gleichmäßig, und keine 
wird jo groß, wie es der Raum geſtattet, ehe nicht die anderen angelegt und gleichzeitig 
mit erweitert worden. Doch greifen wir der Einrichtung nicht zu weit vor. Nach einigen 
Stunden ſchon können wir in unſerem Stocke einen dreieckigen Wabenzißfef von etwa 
10,5 em ins Geviert herabhängen ſehen. 

Aller Anfang iſt ſchwer. Dieſes Wort bewahrheitet ſich auch an jedem neuen ek 
ſtaat. Sein Platz iſt ein anderer, als der, auf welchem die Bürger desſelben geboren 
wurden. Daher iſt die genaueſte Bekanntſchaft mit der Umgebung vor dem Ausflug für 
jeden einzelnen eine unerläßliche Aufgabe. Die Biene iſt, wie man weiß, ein Gewohn⸗ 
heitstier von ſo peinlicher Art, daß ſie mehrere Male erſt genau an derſelben Stelle 
anfliegt, die ſie als den Eingang in ihren Bau kennen gelernt hatte, wenn man denſelben 
und ſomit das Flugloch auch nur wenige Centimeter zur Seite gerückt hat. Um alſo ihren 

Ortsſinn zu ſchärfen, die Umgebung des kleinen Raumes, der ihr zum Aus- und Eingang 
neben ſo und ſo vielen ganz gleichen dient, ihrem Gedächtnis genau einzuprägen, kommt 
jede, ſich rechts und links umſchauend, bedächtig auf das Flugbrett rückwärts heraus⸗ 
ſpaziert, erhebt ſich in kurzen Bogenſchwingungen, läßt ſich nieder, erhebt ſich von neuem, 
um die Bogen zu vergrößern und zu Kreiſen zu erweitern, immer aber rückwärts abfliegend. 

Jetzt erſt iſt ſie ihrer Sache gewiß, ſie wird das Flugloch bei der Rückkehr nicht verfehlen, 
mit einem kurzen Anlauf erhebt ſie ſich in geradem und raſchem Fluge und iſt in die 
Ferne verſchwunden. Dieſe kann ſie, wenn es ſein muß, bis auf zwei Stunden Weges 
ausdehnen. Sie ſucht Blumen und harzige Stoffe auf, ſind Zuckerfabriken in der Nähe, 
weiß ſie dieſe ſehr wohl zu finden und ſehr leidenſchaftlich gern zu benaſchen, meiſt zu 
ihrem Verderben. Tauſende finden darin ihren Tod, weil ſie es zwar verſtehen, hinein, 
aber nicht wieder herauszukommen. Schwer beladen fliegen ſie gegen die Fenſter, arbeiten 
ſich daran ab, fallen ermattet zu Boden und kommen um. Viererlei wird eingetragen, 
Honigſeim, Waſſer, Blütenſtaub und harzige Beſtandteile. Den erſteren lecken ſie mit der 
Zunge auf, führen ihn zum Munde, verſchlucken ihn und würgen ihn aus der Honigblaſe 
als wirklichen Honig wieder hervor. Das Waſſer wird natürlich auf dieſelbe Weiſe ein⸗ 
genommen, dient zur eignen Ernährung, beim Bauen und zur Zubereitung des Futters 
für die Larven, wird aber nicht im Stocke aufgeſpeichert, ſondern muß, je nach den Bedürf⸗ 
niſſen, allemal erſt herbeigeſchafft werden. Mit den behaarten Körperteilen, dem Kopfe 
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und Mittelleibe ſtreift die Biene abſichtslos beim Eindringen in die vielen Blumenkronen 
den zerſtreuten Staub ab und weiß ihn geſchickt mit den Beinen, welche ſich in quirlender 
Bewegung befinden, herunter zu bürſten und an die hinterſten anzukleben. Mehr aber 
erarbeitet ſie abſichtlich, ſich all ihrer Werkzeuge bewußt und mit dem Gebrauche derſelben 
vollkommen vertraut. Mit den löffelähnlichen, ſcharfen Kinnbacken ſchneidet ſie die kleinen 
Staubträger auf, wenn ſie ſich nicht ſchon ſelbſt geöffnet hatten, faßt ihren Inhalt mit 
den Vorderfüßen, ſchiebt ihn von da auf die mittleren und von dieſen auf die hinterſten, 
welche in den bereits früher beſprochenen Körbchen und der darunter liegenden Ferſe mit 
ihren Haarwimpern das wahre Sammelwerkzeug bilden. Hier wird der infolge des früher 
erwähnten „Haaröls“ leicht haftende Staub mit den anderen Beinen angeklebt und manch— 
mal zu dicken Klumpen, den ſogenannten Höschen, aufgehäuft. Von den Knoſpen der 
Pappeln, Birken und anderer Bäume, den ſtets Harz abſondernden Nadelhölzern, löſt ſie 
die brauchbaren Stoffe mit den Zähnen los und ſammelt ſie gleichfalls in dem Körbchen. 
Daß Bienen, unſere wie die vielen wilden, bei ihrem Sammelgeſchäfte die Befruchtung 
gewiſſer Pflanzen einzig und allein vermitteln, iſt eine bekannte Thatſache, an welche bei— 
läufig erinnert ſein mag. f | 

Hat die Biene nun ihre Tracht, jo fliegt ſie, geleitet durch ihren wunderbar ent: 
wickelten Ortsſinn, auf dem kürzeſten Wege nach Hauſe. Hier angekommen, läßt ſie ſich 
in der Regel auf dem Flugbrett nieder, um ein wenig zu ruhen, dann geht es eiligen 
Laufes zum Loche hinein. Je nach der Natur der Schätze, die ſie bringt, iſt die Art, wie 
ſie ſich ihrer entledigt, eine verſchiedene. Der Honig wird entweder einer bettelnden Schweſter 
gefüttert oder in die Vorratszellen ausgeſchüttet. Einige Zellen enthalten Honig zum täg⸗ 
lichen Verbrauch, andere, es ſind zunächſt die oberſten Reihen jeder Wabe, dienen als 
Vorratskammern für zukünftige Zeiten, von denen jede volle ſogleich mit einem Wachsdeckel 
verſchloſſen wird, nachdem eine Biene aus ihrem Stachel ein Tröpfchen Ameiſenſäure ein: 
gebracht hat, damit der Honig ſich hält. Die Höschen ſtrampelt ſie ſich ab und ſtampft 
ſie feſt in einer von den Zellen, die an verſchiedenen Stellen der Wabe dazu beſtimmt 

ſind, die Vorräte des ſogenannten Bienenbrotes aufzunehmen, oder ſie beißt ſich einen 
Teil davon ab und verſchluckt ihn, oder die eine und andere der Schweſtern erſcheint in 
gleicher Abſicht und befreit ſie ſo von ihrer Bürde. Die harzigen Beſtandteile, das Stopf— 
wachs, Vorwachs (propolis), wie man ſie nennt, werden zum Verkitten von Lücken 
und Ritzen verwendet, durch welche Näſſe oder Kälte eindringen könnten, zum Verkleinern 

des Flugloches und, wenn es in einem Ausnahmsfalle nötig ſein ſollte, zum Einhüllen 
fremdartiger Gegenſtände, welche ihrer Größe wegen nicht beſeitigt werden, durch Fäulnis 
aber den Stock verpeſten können. Es wird erzählt, daß man eine Maus, eine nackte Schnecke 
auf dieſe Weiſe eingekapſelt in Stöcken gefunden habe. 

Der Zellenbau als erſte, das unmittelbar ſich daran anſchließende en als zweite 
der Beſchäftigungen des Volkes dauern fort, ſolange es beſteht, und werden von jeder 
Biene betrieben, wie es eben paſſen will; aber noch fehlt die Seele des Ganzen, die Sorge 
für die Nachkommen, auf welche allein das Streben jedes Kerbtieres gerichket it, ſobald. 
es zu ſeiner Vollendung gelangte. 

Die Männchen, die ſich um den Bau und das Einſammeln nicht kümmern, ſondern 
nur verzehren, was andere mühſam erwarben, haben nichts weiter zu thun, als um bie 
Mittagszeit in ſchwankendem Fluge mit herabhängenden Beinen und gewaltigem Summen 
ſich einige Bewegung zu machen. Das weiß die junge Königin wohl, ſelbſt wenn in ihrem 
Staate nicht ein einziger dieſer Faulenzer wäre. Gleich nach den erſten Tagen ihres Ein— 
zuges fühlt ſie den Drang in ſich, genau zu derſelben Zeit auch einen Ausflug zu unter— 
nehmen. Sie erreicht ihren Zweck, es findet ſich bald ein Männchen, die Paarung erfolgt. 
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und endigt mit dem Tode des Auserwählten. Nach kurzer Abweſenheit kehrt die Königin 

zurück, befruchtet für ihre Lebenszeit, die vier, auch wohl fünf Jahre währen kann, und 

vermag nach den angeſtellten Verſuchen jährlich 50 — 60,000 Eier zu legen, in den letzten 
Jahren weniger; auch läßt man ſie im Intereſſe des Stockes in der Regel nicht vier 
Jahre in Thätigkeit. Iſt innerhalb der erſten acht Tage die Befruchtung nicht erfolgt, ſo 
bleibt die Königin unfruchtbar. 

46 Stunden nach der Heimkehr fängt ſie an zu legen. Die vorderſte Wabe und die 
Vorderwand der folgenden läßt ſie in der Regel noch unberührt; die oberen Reihen aller 
Waben ſind gedeckelt und enthalten Honig, unter dieſen finden ſich die Brutzellen. Bei 
ihrer Arbeit, welche meiſt ohne längere Unterbrechung zum Ausruhen fortgeht, wird ſie 
von Arbeiterinnen begleitet, die ihr Nahrung reichen, ſie mit den Fühlern ſtreicheln, mit 
der Zunge belecken und ihr alle die Aufmerkſamkeit beweiſen, die eben eine Biene ihrer 
Königin zollt. In jede Zelle, die ſie mit einem Eie zu beſchenken gedenkt, kriecht ſie erſt 
mit dem Kopfe hinein, gleichſam um ſich zu überzeugen, ob alles in Ordnung ſei, dann 
kommt ſie wieder hervor, ſchiebt den Hinterleib hinein, und iſt ſie wieder herausgekommen, 
ſieht man hinten zur Seite der unteren Wand unmittelbar am Boden der Zelle das Ei 
ſenkrecht hingeſtellt. Es iſt milchweiß, durchſcheinend, reichlich 2 mm lang, ſchwach gekrümmt 

und an ſeinem unteren Ende kaum merklich ſchmäler als am oberen. Der Anblick des 

erſten Beweiſes königlicher Gnade iſt für das Volk ein Mahnruf zu doppelter Thätigkeit, 

eine Aufforderung zur Übernahme neuer Sorgen. Sofort werden die Brutzellen hinten 
am Boden, noch hinter dem Eie, mit einem kleinen Häuflein weißer Gallerte verſehen, 
welche aus Honig, Bienenbrot und Waſſer im Laboratorium zubereitet ward. Am vierten 
Tage erſcheint die Larve als ein geringeltes Würmlein, zehrt das Futter auf, ſtreckt ſich 
gerade mit dem Kopfe nach vorn und wird weiter gefüttert. Dabei wächſt ſie, ohne ſich 
zu häuten, ohne ſich zu entleeren, ſo ſchnell, wird ſo feiſt, daß ſie am ſechſten (ſiebenten) 
Tage die ganze Zelle erfüllt. Die um ſie beſorgten Pflegerinnen dehnen nun mit ihren 
Zähnen die Ränder der Zelle, biegen ſie nach innen, um ſie zu verengen, und ergänzen 
das Fehlende durch einen platten Wachsdeckel, damit der Verſchluß vollſtändig ſei. Noch 
hört die Fürſorge für ſie nicht auf. Die gedeckelten Brutzellen werden nicht verlaſſen, 
ſondern ſind ſtets von Bienen in dichtgedrängten Haufen belagert, werden gewiſſermaßen 

„bebrütet“. Im Inneren ſpinnt die Made ein Seidengewebe um ſich, ſtreift ihre Haut 
ab und wird zu einer gemeiſelten Puppe. Am einundzwanzigſten Tage, vom Eie an 

gerechnet, wird der Deckel von innen abgeſtoßen, und die junge Bürgerin iſt geboren; 
ſofort iſt eine oder die andere Arbeiterin vorhanden, um die Zelle durch Glätten ihrer 

Mündung ꝛc. wieder in den Stand zu verſetzen, ein neues Ei aufzunehmen. Die alten 
Häute werden zum Teil beſeitigt, jedoch nicht alle, wie aus der Erfahrung zu ſchließen 
iſt, daß durch dieſelben ſich mit der Zeit die Zellen verengen und infolgedeſſen die Bienen 
aus ſehr alten Brutzellen etwas kleiner ausfallen. | 

Die Neugeborene reckt ſich und ftredt ſich, wird freundlich von den Schweſtern be— 

grüßt, beleckt und gefüttert; doch kaum fühlt ſie ſich trocken und im Beſitze ihrer vollen 
Kräfte, was nach wenigen Stunden der Fall iſt, ſo miſcht ſie ſich unter das Volk und 
findet ihre Beſchäftigung im häuslichen Kreiſe: Füttern, Brüten, Deckeln und Reinhalten 
der Wohnung, Wegſchaffen der Brocken, welche beim Auskriechen abfallen, das dürften 
die Arbeiten ſein, welche in den erſten 8—14 Tagen den jungen Bienen zufallen. Nach 
Verlauf dieſer Zeit bekommt jedoch eine jede Sehnſucht nach der Freiheit. Nachdem ſie in 
der früher beſchriebenen Weiſe ihren Ortsſinn geprüft und geübt hat, ſucht ſie das Weite 
und trägt mit demſelben Geſchick ein, wie die alten Bienen. So verhält ſich die Sache 
alſo, wenn die früheren Schriftſteller behaupteten, es gebe zwei Arten von Arbeitsbienen: 
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die jungen verrichten häusliche Dienſte, die alten gehen der Tracht nach ins Feld, in den 
Wald, auf die Wieſen. In dieſer Weiſe wird es nun getrieben den ganzen Sommer hin— 
durch, und nur an unfreundlichen, regneriſchen Tagen bleibt man zu Hauſe. Je honig— 
reicher und günſtiger ein Jahr iſt, deſto fleißiger trägt das Volk ein. Es iſt aber einig mit 
ſeiner Königin, liebkoſt ſie, reicht ihr reichliche Nahrung dar, wofür dieſe in Anerkennung 
des allgemeinen Wohlſtandes, will ſagen bei gutem Futter, wohlthuender Wärme, auch 
ihrerſeits fleißig Eier legt. Das Volk mehrt ſich von Tag zu Tag und mit ihm die 
Segen bringenden Arbeitskräfte. 

Man möchte beinahe glauben, es ließe dieſe rege, beide Teile in ſo hohem Maße an— 
ſpannende Thätigkeit die Trägheit der Männchen in um ſo grellerem Lichte erſcheinen und 
mehr und mehr einen geheimen Groll gegen dieſelben aufkommen. In Wirklichkeit iſt es 
aber das Bewußtſein von deren Abkömmlichkeit, welches zu einer Zeit, in welcher kein 
Schwarm mehr in Ausſicht ſteht (in nicht beſonders volkreichen Stöcken fällt dieſelbe etwa 
auf Anfang Auguſt), die Drohnenſchlachten zu Wege bringt. Die Bienen fallen über die 
Männchen her, jagen ſie im Stocke allerwärts hin, treiben ſie in eine Ecke und ſperren 
ſie vom Futter ab, ſo daß ſie elendiglich verhungern müſſen; oder beißen ſie, zerren ſie 

an den Flügeln oder ſonſt wo zum Flugloche hinaus; auch ſtechen ſie dieſelben in noch 
kürzerem Verfahren nieder. Eine eigentümliche Erſcheinung iſt dabei die, daß der Gebrauch 

der Waffe für den, welcher ſie führt, nicht verderblich wird. Wir wiſſen, daß jede Biene, 
die uns in das Fleiſch ſticht, infolge der Widerhäkchen an ihrem Stachel denſelben ganz 
oder teilweiſe zurücklaſſen und ſterben muß. Warum nicht auch, wenn ſie ihn der Drohne 
zwiſchen die Leibesringe einbohrt? Weil die Chitinmaſſe nicht die Wunde ſchließt, wie das 
elaſtiſche Fleiſch, ſondern das verurſachte Loch ein Loch bleibt, aus welchem die Wider— 
haken den Rückweg finden. Ein Stock, welcher in der angegebenen Zeit ſeine Drohnen 
nicht abſchlachtet, iſt weiſellos, wie die Bienenväter ſehr wohl in Erfahrung gebracht haben. 

Nachdem die Leichen aus dem Baue entfernt ſind, kehrt die alte Ordnung wieder 
zurück und die friedliche Thätigkeit nimmt ihren Fortgang. Die beſte Zeit, die „Tracht— 
zeit“, iſt allerdings vorüber, wenigſtens für Gegenden, wo Heidekraut fehlt; die Quellen 
fangen an ſparſamer zu fließen, und teilweiſe müſſen ſchon die Vorräte aus beſſeren Tagen 

in Anſpruch genommen werden, oder es regt ſich Luſt zu Räubereien. Wenn nämlich vor 

und nach der Trachtzeit die Ernte knapp wird, ſo entwickeln manche Bienen eine beſondere 
Anlage zum Stehlen. Sie ſuchen trotz der am Eingange eines jeden Stockes aufgeſtellten 
Wachen in denſelben einzudringen und die vollen Waben, als wenn es Blumen wären, 
zu plündern. Gelingt es einer oder zweien irgendwo einzudringen, ſo bringen ſie das 
nächſte Mal mehr Kameraden mit, und die Räuberbande ſcheint organiſiert zu ſein. Der 
ſchon erwähnte Beſuch in den Zuckerfabriken iſt im Grunde nichts anderes, als ein allge— 
meiner Raubzug. — Auch die Brutzellen fangen an ſich zu vermindern, obſchon bei günſtigem 
Wetter noch bis in den Oktober hinein Arbeiter geboren werden. Man darf nicht glauben, 
daß jetzt am Ende der für das Ausfliegen geeigneten Zeit unſer Volk viel ſtärker ſein 

müſſe, als bei ſeiner Gründung am Johannistage, im Gegenteil, es kann bei ungünſtigen 
Witterungsverhältniſſen ſogar zurückgegangen ſein. Der Abgang an Drohnen kommt nicht 
in Betracht, wohl aber die Menge der Arbeiter, die nach und nach umkommen oder eines 
natürlichen Todes ſterben. Das Leben einer Biene währt in der Haupttrachtzeit 
nur ſechs Wochen. Man war in dieſer Hinſicht lange Zeit geteilter Anſicht und machte 
wohl von der längeren Lebensfähigkeit der Königin einen Trugſchluß auf die der Arbeiterin, 
bis die Einführung der italieniſchen Bienen in Deutſchland jeden Zweifel beſeitigte. 
Gibt man nämlich zu Anfang der Trachtzeit, in welcher die Biene ihre größte Thätigkeit 
entwickelt und fi) am ſtäriſten abnutzt, einem deutſchen Volke eine befruchtete italieniſche 
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Königin, ſo iſt nach ſechs Wochen bis auf vereinzelte Bienen jenes verſchwunden und durch 
ein Volk italieniſcher Bienen erſetzt, die man an der roten Hinterleibswurzel ohne Mühe 
von unſerer nordiſchen Spielart unterſcheidet. 

Während des Winters finden wir nun im Baue die vorderſte Wabe durchaus mit 
Honig gefüllt und gedeckelt, die folgende mindeſtens an der Giebelſeite und alle übrigen 
mehr oder weniger an ihrem oberen Teile; weiter nach unten befinden ſich die mit Bienen⸗ 
brot angefüllten Vorratskammern, gleichfalls gedeckelt, und die leeren Brutzellen. Nicht 
ſelten enthalten Zellen zur unteren Hälfte Bienenbrot, zur oberen Honig, wie der Zeidler 
zu ſeinem Verdruß bemerkt, wenn er zur Zeit der Stachelbeerblüte den „Honig ſchneidet“, 
d. h. ſeine Ernte hält. Auf den Brutzellen ſitzen die Bienen ſo dicht zuſammengedrängt, 
wie es eben gehen will, in ihrer Winterruhe. Wie warmblütige Tiere ſich durch dichtes 
Nebeneinanderſitzen wärmen, jo erhöhen auch Kerfe durch ihr maſſenhaftes Aufeinander⸗ 
hocken die Temperatur, und darum erſtarrt die Biene nicht, wie ein einzeln im Freien 
überwinterndes Inſekt. Sie bedarf daher der Nahrung, mit welcher ſie ſich verſorgt hat. 
Der Winter muß ſchon hart ſein und die Kälte dauernd anhalten, wenn im Stocke die 

Temperatur auf längere Zeit unter SIR. herabſinken ſoll; dieſe Höhe iſt aber auch nötig 
und wird beſtändig erhalten durch Aufnahme von Nahrung, durch Bewegung (an kälteren 
Tagen „brauſt“ das Volk infolge der Bewegung) und durch den Winterſchutz, den der 
Imker ſeinen Stöcken von außen angedeihen läßt. Weil aber das Freſſen die Körper⸗ 
wärme und ſomit die Wärme im ganzen Stocke erhöht, ſo bedürfen die Bienen in kalten 
Wintern ſtets mehr Nahrung als in gelinden. Wenn die Luft im Freien den genannten 
Wärmegrad hat, läßt ſich manche Biene zum Ausfliegen verlocken; ja, man ſieht an ſonnigen 
Wintertagen, die nicht dieſen Wärmegrad erreichen, einzelne Bienen in eiligem Fluge aus 
dem Stocke kommen, um Waſſer einzunehmen oder ſich zu entleeren. Infolge ihrer großen 
Reinlichkeit gibt die Biene ihren Unrat niemals im Stocke von ſich, ſondern im Freien. 
Sollte ſie wegen der Kälte ihn zu lange bei ſich behalten müſſen oder verdorbenen Honig, 
der nicht gedeckelt war, genießen, ſo wird ſie krank, beſchmutzt ihre Wohnung, und der 
ganze Stock geht in der Regel zu Grunde. Wenn der Winter einen mäßigen Verlauf 
nimmt, ruht auch die Arbeit nicht, und ſollten nur die Vorräte aus den hinterſten Räumen 
nach jenen mehr in der Mitte des Baues liegenden gepackt werden, wo ſie aufgezehrt ſind. 
Übrigens fängt die Königin meiſt ſchon Mitte Februar an, Eier zu legen und zwar in 
einem kleinen Zellenkreiſe inmitten des Winterlagers. 

Erſt im April (oder März) werden die Bienen allmählich alle durch die wärmenden 
Sonnenſtrahlen aus dem Winterquartier gelockt. Durch hochtönendes Freudengeſumme 
und kreiſendes Umherſchwärmen geben ſie ihr Wohlbefinden zu erkennen, wenn ſie zum 
erſten Male ihrer engen Haft entlaſſen ſind und im Strahle der jungen Sonne ihre Freiheit 
genießen können („Vorſpiel“). Das erſte Geſchäft iſt die Entleerung. Wenn es ſich 
dann zufällig trifft, daß eine Hausfrau weiße Wäſche in der Nähe zum Trocknen aufhing, 
jo wird dieſe. ſehr bald zum Leidweſen der Beſitzerin mit einem braunpunktierten Bunt⸗ 

druck bemalt ſein; denn die Bienen, wie andere umherfliegende Kerfe, lieben es unge⸗ 
mein, ſich an helle Gegenſtände anzufetzen. Hierauf geht es an ein Fegen und Ausputzen 
im Inneren der Wohnung, als wenn ein großes Feſt in Ausſicht ſtände. Die Leichen 

der abgeſtorbenen Schweſtern, deren es immer gibt, werden hinausgeſchafft, Beſchädigungen 
an den Waben, durch das ewige Bekrabbeln nicht immer zu vermeiden, werden ausgebeſſert; 

die meiſte Arbeit verurſacht aber das Zuſammenleſen und Fortſchaffen der Hunderte von 
Wachsdeckeln, die auf dem Boden umherliegen, ſobald ſie beim Offnen jedes einzelnen 
Honigtöpfchens herabfielen. Die Ausflüge beginnen, ſo weit es die Witterung erlaubt, 
denn die Kätzchen der Haſelnüſſe, die gelben Blütenknäulchen der Korneliuskirſche, die Crocus, 
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Märzblümchen, Kaiſerkronen, Schneeglöckchen und immer mehr liebliche Töchter Floras 
fordern heraus zum ſüßen Kuſſe. In der altgewohnten, von uns kennen gelernten Weiſe 
geht es aber nicht mehr lange fort. Vorausgeſetzt, daß das Volk nicht zu ſchwach in den 
Winter kam und durch dieſen nicht allzuſehr gelitten hat, wird es nun zu groß, der Raum 
wird ihm zu eng, es muß Vorbereitungen treffen, um einen Schwarm ausſenden zu können. 

Mit einem Male entſteht eine neue Art von Zellen, den gewöhnlichen gleich an Form 
und Lage, aber größer dem Innenraume nach. In dieſe legt die Königin genau in der 
früher angegebenen Weiſe je ein Ei. Die Arbeiter verſehen die Zelle mit Futterbrei und 
verſorgen die junge Larve bis zum achten Tage ihrer Vollwüchſigkeit, deckeln die Zelle 
und bebrüten ſie. Alles ſo, wie wir es bereits kennen gelernt haben. Am vierund— 
zwanzigſten Tage, nachdem das Ei gelegt wurde, öffnet ſich der Deckel, aber dieſes Mal 
geht eine Drohne daraus hervor. Sie iſt größer als eine Arbeitsbiene, darum bereiteten 
dieſe ihr auch eine größere Zelle. Die Königin überzeugt ſich bei ihrer Unterſuchung der— 
ſelben und fühlt es beim Einführen des Hinterleibes an dem weiteren Raume, daß ſie 
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1) Ein Wabenſtück mit zwei Königinzellen und einer deutſchen Biene; 2) italieniſche, 3) ägyptiſche Biene. 

Alles in natürlicher Größe. 

hier ein Drohnenei hineinzulegen hat. Dieſes unterſcheidet ſich nämlich von den bisher 
gelegten Eiern weſentlich dadurch, daß es nicht befruchtet iſt. Am Ausgange des inneren 
Eileiters befinden ſich bei allen weiblichen Kerfen, wie früher erwähnt wurde, beiderſeits 
die Samentaſchen, welche bei der Paarung vom Männchen mit Samenflüſſigkeit gefüllt 
werden. Jedes Ei muß daſelbſt vorbei, wenn es gelegt wird, und erhält die Befruchtung. 

Die Bienenkönigin hat es nun in ihrer Gewalt, ein Ei zu befruchten, ein anderes nicht; 
das letztere thut ſie mit allen denen, welche in die geräumigen Drohnenzellen abgeſetzt 
werden. Eine wunderbare Thatſache, welche Dzierzon zuerſt entſchieden ausſprach und 
von Siebold wiſſenſchaftlich begründete. 

Die Zuſtände im Stocke werden immer verwickelter. Meiſt an den Rändern der Waben 

entſteht, wenn ſich die Drohnen zu mehren beginnen, eine dritte Art von Zellen, ihrer 
2—3 in der Regel, die Zahl kann aber auch das Doppelte und Dreifache dieſer überſchreiten. 
Dieſelben ſtehen ſenkrecht, ſind walzig und mit größerem Aufwand von Bauſtoff, auch in 
größeren Maßverhältniſſen als die Drohnenzellen, angelegt. In dieſe legt die Königin 
auch je ein Ei, die einen meinen, mit einem gewiſſen Widerſtreben, welches wieder andere 
nicht zugeben wollen. Die Zelle wird mit beſſerem Futter verſehen, nach ſechs Tagen 
gedeckelt, aber mit einem gewölbten Deckel, ſo daß eine geſchloſſene Zelle Ahnlichkeit mit 
dem Puppengehäuſe gewiſſer Schmetterlinge hat, und mit mehr Eifer „bebrütet“ als die 
anderen. Die angeführten Unterſchiede: andere Lage und Form der Zelle, beſſeres Futter, 
erhöhtere Temperatur, bewirken auch einen Unterſchied in der Entwickelung der Larve im 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 15 
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Inneren, welche nach ſechzehn Tagen ein fruchtbares Weibchen iſt. Würde man es frei: 
laſſen aus ſeiner Zelle, und die Königin wäre noch vorhanden, ſo gäbe es einen Kampf 
auf Leben und Tod, da zwei fruchtbare Weibchen nun einmal nicht nebeneinander in 
derſelben Wohnung ſein können. Das wiſſen ſeine Beſchützerinnen und darum laſſen ſie 
es noch nicht heraus; wenigſtens können wir dieſe Vorausſetzung machen, wenn ſie auch 
nicht in jedem Falle zutrifft. Es kann ſeinen Unmut nicht verbergen und läßt einen 

tütenden Ton vernehmen. Möglich, daß auch ſchon von einer zweiten königlichen Zelle 
her derſelbe Ton gehört wird. Die alte Königin, ſobald ſie dieſe Töne hört, weiß, daß 
ihr eine Nebenbuhlerin erſtanden iſt. Sie kann ihre Unruhe nicht verbergen. Die Arbeiter 
fühlen gleichfalls, daß ein bedeutendes Ereignis bevorſteht und es bilden ſich gewiſſermaßen 
zwei Parteien, die eine von den alten, die andere von den jungen Bienen gebildet. Die 
Unruhe iſt gegenſeitig und ſteigert ſich gegenſeitig. Das wilde Durcheinanderlaufen der 
vielen Tauſende im Stocke (im Bewußtſein der Dinge, die da kommen werden, flogen nur 
wenige aus) erzeugt in der überfüllten Wohnung eine unerträgliche Hitze. Ein Teil lagert 
oder hängt in großen Trauben, ſtark brauſend, vor dem Flugloch, eine Erſcheinung, welche 
der Wirt das „Vorliegen“ nennt. Die wenigen Bienen, welche heute beladen zurück— 
kehren, eilen meiſt nicht, wie gewöhnlich, in das Innere, um ſich ihrer Bürde zu entledigen, 

ſondern geſellen ſich zu den vorliegenden Bienen. Im Inneren wird es immer unruhiger, 
ein Sauſen und Brauſen, ein Krabbeln durch- und übereinander, jede Ordnung ſcheint 
aufgehört zu haben. 

Jetzt ſtürzt, kopfüber, kopfunter, wie ein Waſſerſtrahl, der gewaltſam aus einer engen 
Offnung herausgepreßt wird, ein Schwarm von 10 15,000 (alter) Bienen, die Königin 
unter ihnen, hervor, erfüllt wie Schneeflocken bei dem dichteſten Falle die Luft, oder gleicht 
einer die Sonne verfinſternden Wolke. Beim Hin- und Herſchwanken in der Luft gibt 
er einen eigentümlichen, weithin hörbaren, freudigen Ton, den Schwarmgeſang, von 
ſich. Wohl 10 Minuten dauert dieſes Schauſpiel, dann macht es einem anderen Platz. 
Am Aſte eines nahen Baumes oder an einem Stück Borke, welches der Bienenwirt zu 

dieſem Zwecke an einer Stange aufgeſtellt hatte, oder ſonſt wo bildet ſich zuerſt ein dichter, 

fauſtgroßer Haufe von Bienen, denen ſich mehr und mehr zugeſellen, bis ſie ſich zuletzt 
alle in eine ſchwarze, herabhängende „Traube“ zuſammengezogen haben, ihre Königin 

mitten darunter. Dies iſt der Haupt- oder Vorſchwarm, der wie alle anderen etwa 

noch folgenden „Nachſchwärme“ nur an ſchönen Tagen, meiſt um die Mittagsſtunden, 
unternommen wird und nicht weit geht, weil die von Eiern erfüllte Königin zu ſchwer— 
fällig iſt. Der Zeidler, ſchon vorher durch die mancherlei Anzeichen aufmerkſam gemacht 
auf die Dinge, die da kommen ſollen, hat einen neuen Kaſten, eine neue Walze, oder wie 
er ſonſt ſeine Einrichtung nennen mag, in Bereitſchaft, kehrt vorſichtig jene Traube hinein, 
verſchließt den Stock mit dem Deckel und weiſt ihm ſeinen beſtimmten Platz an. Dies 
iſt die erſte Anſiedelung, deren Entwickelung genau in der vorher beſchriebenen Weiſe vor 
ſich geht, mit dem einzigen Unterſchiede, daß die Königin nicht erſt zur Befruchtung aus⸗ 
zufliegen braucht. Die Bienenväter ſehen ein recht zeitiges Schwärmen ſehr gern; denn 
dann kann das Volk deſto eher erſtarken, reichliche Wintervorräte einſammeln, und ſie 
brauchen weniger mit künſtlichem und koſtſpieligem Futter nachzuhelfen. Daher der 
alte Reim: 

„Ein Schwarm im Mai 

Gilt ein Fuder Heu; 

Ein Schwarm im Jun', 
Ein fettes Huhn; 

Ein Schwarm im Jul' 

Kein Federſpul'.“ 
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Kehren wir nun zu unſerem Stocke zurück, welcher ſoeben einen Schwarm mit der 

alten Königin ausgeſchickt hat. Daſelbſt iſt mittlerweile wenigſtens eine junge Königin 

aus der Zelle geſchlüpft und von dem Anhange, der ihr ſchon vorher zugethan war, mit 
den ſchuldigen Ehrenbezeigungen begrüßt worden. Sie würde unzweifelhaft als Erſt— 
geborene die Herrin ſein und bleiben, da die Mutter ihr das Feld geräumt hat, wenn nicht 
noch Nebenbuhlerinnen mit genau denſelben Anſprüchen vorhanden wären. Die Verhältniſſe 
können ſich verſchieden geſtalten, nach drei, ſieben oder neun Tagen können Nachſchwärme, 

von denen natürlich jeder folgende immer ſchwächer wird, vorkommen, oder das Schwärmen 
hat mit dem Vorſchwarm ein Ende. Mag der eine oder der andere Fall eintreten, ohne 

Leichen geht es nicht ab, zwei Königinnen zu gleicher Zeit in einem Staate ſind nicht 
möglich; alle anderen, bis auf eine werden, ſofern kein weiterer Schwarm zu ſtande kommt, 
von dem Volke getötet, in den ſeltenſten Fällen entſcheidet ein Zweikampf zwiſchen zwei 
Herrſcherinnen. Einen ſolchen Fall erzählt Huber. Beide Königinnen hatten faſt gleich— 
zeitig ihre Zellen verlaſſen. Sobald ſie ſich zu Geſicht bekamen, ſchoſſen ſie zornentbrannt 

aufeinander los und ſtellten ſich ſo, daß ihre Fühler wechſelſeitig von den Kinnbacken 
des Gegners gehalten wurden, Kopf gegen Kopf, Bruſt gegen Bruſt, Bauch gegen Bauch, 
ſie brauchten nichts weiter zu thun, als das Ende des letzteren zu krümmen, um ſich gegen— 
ſeitig tot zu ſtechen. Das geſchah aber nicht, keine hatte einen Vorteil vor der anderen, 
ſie ließen los und jede wich zurück. Nach wenigen Minuten wiederholte ſich der Angriff 
auf dieſelbe Weiſe mit gleichem Erfolge, bis durch eine Wendung die eine den Flügel der 
anderen faßte, auf ſie ſtieg und ihr eine tödliche Wunde verſetzte. Um zu unterſuchen, 

ob bereits befruchtete Königinnen von gleicher Wut beſeelt ſeien, ſetzte Huber eine ſolche in 
einen Stock, worin ſich eine gleiche befand. Sofort verſammelte ſich ein Kreis von Bienen 
um den Fremdling, nicht um ihm zu huldigen, ſondern um ſein Entkommen zu verhindern. 
Während dies geſchah, ſammelte ſich ein anderer Haufe um die rechtmäßige Königin. Nach 
den Huldigungen der Ehrfurcht und Liebe, die ſie ihrer rechtmäßigen Regentin gewöhnlich 

an den Tag legen und nach dem Mißtrauen, das ſie anfänglich einer fremden entgegen 

bringen, auch wenn ſie die ihrige verloren haben, ſollte man meinen, ſie würden es nicht 
auf einen Zweikampf ankommen laſſen und ſich zur Verteidigung ihres Oberhauptes ver— 
einigen. Dem war aber nicht ſo: keine Heere ſollen für die Herrſcher eintreten, dieſe ſollten 

ihre Sache ſelbſt ausmachen. Sobald die rechtmäßige Königin Miene machte, gegen den 
Teil der Wabe vorzugehen, wo ſich ihre Nebenbuhlerin befand, zogen ſich die Bienen 
zurück, daß der Raum zwiſchen beiden frei ward. Jene fährt wütend auf den Eindringling 
los, faßt ihn an der Wurzel des Flügels, drückt ihn gegen die Wabe, daß er ſich nicht 

rühren kann, und fertigt ihn mit einem Stoße ab. Die Beobachtungen Hubers ſind zu 
gewiſſenhaft, um in ſeine Erzählungen Mißtrauen zu ſetzen. Was er hier mitteilt, mag 
er in dieſem Falle geſehen haben, Regel iſt es aber nicht, vielmehr pflegen einige Arbeiter 
eine zweite Königin, die man unter ſie ſetzt, ſofort im dichten Knäuel einzuſchließen und 
ohne weiteres tot zu ſtechen. 

Ein Nachſchwarm geht wegen der größeren Leichtigkeit und Beweglichkeit des noch 
unbefruchteten Weibchens in der Regel weiter und bedarf immer erhöhter Wachſamkeit von 
ſeiten ſeines Beſitzers. Ohne deſſen Beihilfe würde der Schwarm nach einiger Zeit von 
ſeinem Sammelplage aufbrechen, um ſich in einem hohlen Baume, in einer Mauerſpalte 
oder ſonſt wo an geeignetem Orte eine neue Häuslichkeit einzurichten. Ja, es ſind vorher 
ſchon einige „Spurbienen“ ausgeſchickt worden als Furierſchützen, ſich nach einer paſſen— 
den Stelle umzuſchauen. Im Freien geht ein ſo ſich ſelbſt überlaſſenes Volk ſchon im Herbſte 
oder im Winter zu Grunde; doch fehlt es nicht an Belegen, daß ſich unter günſtigen 
Verhältniſſen ein Volk jahrelang in dieſem Zuſtande der Verwilderung gehalten hat. 

15* 
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In ſehr ſeltenen Fällen kommt außer den genannten Schwärmen auch noch ein 
Jung fernſchwarm vor, wenn nämlich ein zeitiger Nachſchwarm ſich ſo ſchnell ſtärkt, daß 
er im Laufe des Sommers einen neuen Schwarm abſtoßen kann. 

So hätten wir denn geſehen, wie es nach dem regelrechten Verlaufe in einem Bienen⸗ 
ſtaate zugeht; es kommen aber noch einige Unregelmäßigkeiten vor, die zu intereſſant ſind, 
um mit Stillſchweigen übergangen werden zu dürfen. 

Angenommen, es verliere ein Stock durch irgend welche Zufälligkeiten ſeine Königin 
und habe wegen Mangel an königlicher Brut keine Ausſichten auf die Erziehung einer 
neuen. Was geſchieht dann? Je nach den Umſtänden die eine oder die andere von nur 
zwei gegebenen Möglichkeiten. Entweder gibt es noch, wenn das Unglück eintritt, ungedeckelte 
Brutzellen mit Eiern oder Larven, oder dieſe ſind ſämtlich gedeckelt. Im erſteren Falle wird 
in größter Eile eine Zelle mit einem Eie oder einer ſehr jungen Made zu einer könig⸗ 
lichen umgebaut. Man trägt ſie ab, entfernt die darunter liegenden, um Raum zu ge⸗ 
winnen, die runde Form und ſenkrechte Lage iſt im Nu hergeſtellt. Königliches Futter 
wird vorgelegt und — die Anſtrengungen waren nicht erfolglos, zur beſtimmten Zeit geht 
ein fruchtbares Weibchen aus dem Umbau hervor. Im anderen Falle, der dieſes Aus⸗ 
kunftsmittel ausſchließt, weil ſämtliche Zellen ſchon gedeckelt waren, wird die Sache noch 
intereſſanter. Man erhebt eine kräftige, möglichſt große Arbeiterin dadurch auf den Thron, 
daß man fie ihrer Arbeit entbindet, ſie hegt und pflegt, gut füttert und ihr alle die Auf- 
merkſamkeiten erweiſt, wie der gebornen Herrſcherin. Bald fängt ſie an, Eier zu legen. 
Durch Ruhe und Pflege entwickeln ſich dieſelben, da ſie ja bei ihr als verkümmertem 
Weibchen in der Anlage vorhanden ſind. Doch o weh! Es ſind ja nur Drohneneier, die 
befruchtende Zuthat fehlt ihnen. Die daraus hervorgehenden Maden haben keinen Platz 
in den kleinen Zellen, dieſe müſſen mit einem ſtark gewölbten Deckel geſchloſſen werden, 

darum hat man jene „Buckelbrut“ genannt. Ein gleiches Mißgeſchick nur männlicher 
Geburten trifft den Stock, deſſen Königin nicht zur Befruchtung gelangt iſt; aber weder 
ſie noch die drohnenbrütige Arbeiterin wird von den anderen vernachläſſigt und darum 
geringer geſchätzt, weil ſie ihre Pflichten unverſchuldeterweiſe nicht in der rechten Art erfüllen 
können, wie von einigen behauptet worden iſt. 

Der Umſtand, daß eine unfruchtbare Arbeiterin oder ein nie befruchtetes Weibchen 
Eier legen können, aus denen trotzdem Bienen entſtehen, eine Thatſache, welche man auch 
noch bei anderen Kerfen, beſonders bei einigen Schmetterlingen aus der Sippe der Sack— 
träger beobachtet hat, und die bei den übrigen geſelligen Aderflüglern, wie bei Weſpen 
und Ameiſen, häufiger vorkommt als bei der Hausbiene, führte von Siebold unter 
dem Namen Parthenogeneſis (jungfräuliche Zeugung) in die Wiſſenſchaft ein. Dem 
Ariſtoteles war dieſe Erſcheinung bei der Honigbiene nicht unbekannt, denn er ſpricht 
mit Beſtimmtheit folgende Sätze aus: „Die Drohnen entſtehen auch in einem weiſelloſen 
Stocke. Die Bienenbrut (es iſt von Arbeiterinnen die Rede) entſteht nicht ohne Königin. 
Die Bienen erzeugen ohne Begattung Drohnen.“ | 

Klopft man an einen Stock, welcher feine Königin hat, jo vernimmt man ein jofort 
wieder verſchwindendes Aufbrauſen, während ein weiſelloſer einen lange fortdauernden 
Ton hören läßt; ein ſolcher Stock geht bald zu Grunde, wenn der Eigentümer nicht durch 
Beſchaffung einer neuen Königin zu Hilfe kommt. 

Es ließe ſich noch vieles von dieſen ſo überaus intereſſanten Tierchen erzählen, be⸗ 

ſonders auch Züge aus ihrem Leben, welche von mehr als bloßem „Inſtinkt“, von einer 
gewiſſen Überlegung Zeugnis geben, weil ſie außer dem Bereiche der Gewohnheiten und 
der angeborenen Beſchäftigung liegen: allein wir dürfen ſie nicht zu ſehr bevorzugen vor ſo 
vielen anderen Verwandten, deren Lebensverhältniſſe kaum minder reich an beachtenswerten 
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Einzelheiten find. Am Schluſſe ſei nur noch bemerkt, daß man in Rückſicht der Körper: 
färbung ſechs Spielarten unterſcheiden kann. Hiernach wäre die vorher beſchriebene, 
dunkle, einfarbige a) die nordiſche Biene, welche ſich nicht nur über den ganzen Norden 
ausbreitet und bis vor noch wenigen Jahren daſelbſt die einzige war, ſondern auch im 
ſüdlichen Frankreich und Spanien, in Portugal, einigen Gegenden Italiens, in Dalmatien, 
Griechenland, der Krim, auf den Inſeln Kleinaſiens und deſſen Küſtenſtrichen, in Algerien, 
Guinea, am Kap und in einem großen Teile des gemäßigten Amerika anzutreffen iſt. b) Die 
italieniſche Biene (Apis ligustica, Fig. 2, S. 225), mit braunroter Hinterleibswurzel 
und hochroten Beinen der Königin. Sie findet ſich in den nördlichen Gegenden Italiens, 
in Tirol, der italieniſchen Schweiz und wurde in eine große Menge von Bienenſtöcken 
Deutſchlands eingebürgert. c) Eine ſich von der vorigen durch ein gelbes Schildchen unter— 
ſcheidende Abart kommt im ſüdlichen Frankreich, Dalmatien, im Banat, auf Sizilien, der 
Krim, auf den Inſeln und dem Feſtlande von Kleinaſien wie im Kaukaſus vor. d) Die 
ägyptiſche Biene (Apis fasciata, Fig. 3, S. 225), ebenfalls mit rotem Schildchen 
und weißer Behaarung. Sie lebt in Agypten und breitet ſich über Sizilien und Arabien, 
weiter nach dem Himalaja und China aus. Die Einbürgerungsvereine haben ſie neuer— 
dings auch in Deutſchland eingeführt. Die ägyptiſche Biene geht unmerklich über in 
e) die afrikaniſche, welche mit Ausnahme Algeriens und Agyptens über ganz Afrika aus: 
gebreitet iſt. f) Die auffallend ſchwarze Biene von Madagaskar iſt nur auf der ge— 
nannten Inſel und auf Mauritius heimiſch. In Kaſchmir, wo jeder Landwirt Bienenſtöcke 

hält und dieſelben ſo anlegt, daß walzige Offnungen für ſie in den Wänden des Wohn— 

hauſes gelaſſen werden, iſt die Biene kleiner als bei uns und vermutlich auch eine andere 
Art, die ſich auch in einem Teile des Pandſchab wiederfindet; dagegen kommt auf den 
ſüdlichen Gebirgen eine andere Biene vor, die größer iſt als unſere nordiſche, auch in 

zahlreicheren Völkern bei einander lebt, deren Honig aber häufig giftige Eigenſchaften be— 
ſitzen ſoll. 

In den Gleicherländern, vorzüglich in Braſilien wie auf den Sundainſeln und in 
Neuholland, leben in zahlreichen Arten wilde Bienen, die im erſteren Lande unter dem 
gemeinſamen Namen der „Abelhas“ gekannt ſind und ohne Pflege von ſeiten der Menſchen 
dieſen reiche Vorräte von Honig liefern, wenn fie ihre Neſter aufzufinden wiſſen. Höchſt 
eigentümlich iſt die Art, welche die Eingeborenen Neuhollands bei dieſer Gelegenheit be— 
folgen. Sie fangen eine Biene, kleben ihr ein weißes Federchen an, laſſen ſie wieder 
fliegen und ſetzen ihr über Stock und Stein, Buſch und Hecke nach. Trotz der Stolperei, 
die bei einer ſolchen Hetzjagd nicht ausbleiben kann, ſollen ſie die gezeichnete Biene ſelten 
aus den Augen verlieren und in der Regel als Lohn für ihre Mühe das Neſt auffinden. 

Die Meliponen (Melipona), wie jene Bienen in der wiſſenſchaftlichen Sprache 
heißen, haben mit unſerer gemeinen Honigbiene den Mangel des Dornes an den Hinter— 
ſchienen gemein, ſind aber, ganz abgeſehen von ihrer geringeren Größe, in allen übrigen 
Merkmalen weſentlich von ihr verſchieden. In erſter Linie ſteht die Stachelloſigkeit. Will 
ſich eine ſolche Biene wehren, ſo bedient ſie ſich ihrer kräftigen Kinnbacken. Der Vorder— 
flügel hat eine vorn nicht vollkommen geſchloſſene Rand-, ſo eigentlich gar keine Unter— 
randzelle, da die Quernerven entweder ganz fehlen oder blaß und verwiſcht find, un 
zwei geſchloſſene Mittelzellen; bei einigen Arten ſcheinen die Flügel der Königin verkümmert 
zu ſein. Die Ferſe iſt henkellos und kürzer als die ungemein breite Schiene. Bei den 
einen iſt der Hinterleib oben gewölbt, am Bauche kaum gekielt (Melipona), bei den anderen 
kurz dreieckig, unten gekielt (Trigona), bei noch anderen endlich verlängert, faſt viereckig (Te- 
tragona). Das im Inneren bereitete Wachs kommt hier nicht zwiſchen den Bauchſchuppen, 
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wie bei unſerer Honigbiene, ſondern zwiſchen den Rückenſchuppen hervor. Die Männ⸗ 
chen ſind den Arbeitern in Farbe und Körpergeſtalt ſehr ähnlich, haben aber keinen Schienen⸗ 

korb, geſpaltene Klauen und ein ſchmäleres, weißes Geſicht. Die fruchtbaren Weibchen, 
welche man von nur wenigen Arten kennt, zeichnen ſich durch bedeutendere Größe, ein- 
fachere braune Färbung ꝛc. aus. 

Außer wenigen früheren, ſehr lückenhaften Nachrichten über die ſtachelloſen Honig⸗ 
bienen Südamerikas haben wir aus jüngerer Zeit drei ausführlichere Berichte von Bates, 
Drory, H. Müller! über dieſelben. Ihnen iſt ohne Berückſichtigung der außerordentlich 
zahlreichen Artnamen das Folgende entlehnt worden, ſoweit es als Ausländiſches hier 
zuläſſig ſchien. Die Meliponen bauen am liebſten in hohle Baumſtämme, aber auch in 
Spalten ſenkrechter Uferwände und in Termitenhaufen, und vermauern die Spalten und 
ſonſtigen Offnungen bis auf ein Flugloch, dem unter Umſtänden auch ein röhrenförmiger 
oder trichterartiger Zugang aufgeſetzt ſein kann. Zu dieſen, wie zu den teilweiſen Bauten 
im Inneren verwenden ſie kein Wachs, ſondern harzige und andere Pflanzenſtoffe, wie 
ſolche auch unſere Hausbiene verbraucht, ganz beſonders aber thonige Erde. Dieſe Bau⸗ 
ſtoffe werden mit denſelben Werkzeugen eingeheimſt wie der Blütenſtaub, alſo in „Höschen“ 
an den Hinterbeinen. Mit ungemeiner Rührigkeit ſieht man eine Geſellſchaft Arbeiter, auf 
einer Thonfläche ſitzend, mit den Kinnbacken die obere Schicht abſchaben. Die kleinen zu⸗ 

ſammengebrachten Häufchen werden mit den Vorderfüßen gereinigt, kommen von da unter 
die Mittelbeine, welche das Klümpchen an das Körbchen der Hinterbeine ankleben; iſt nun 
die Ladung hinreichend groß, daß die Biene gerade genug daran hat, ſo fliegt ſie davon. 
Ihr Eifer beim Eintragen für ſie brauchbarer Gegenſtände iſt außerordentlich groß und 

kann ſehr leicht den Charakter des Räuberhandwerks annehmen, wie man es bei unſerer 
Hausbiene bezeichnet. Dies zu beobachten fand Drory vielfache Gelegenheit, da er jahre- 
lang alljährlich ihm von neuem aus Braſilien zugeſandte Meliponen bei Bordeaux neben 
der Hausbiene hielt. Er ließ ſeinen Bienenſtand einſt inwendig lackieren und die Fenſter 
zum ſchnelleren Trocknen offen ſtehen. Dieſen Umſtand machte ſich die Melipona scutel- 
laris zu nutze und war acht Tage hintereinander eifrig damit beſchäftigt, an vielen 
Stellen den Lack abzufragen und ſich Höschen davon anzulegen. Eine andere Art (Tri- 
gonaà flaveola) ſtellte fi) tauſendweiſe ein, wenn ihr Waben und Honigſtückchen unſerer 

Bienen zugänglich waren, legte Höschen von Wachs an, ſtahl den Honig, aber keine von 
den Hausbienen wagte ſich ihr zu nahen, während dieſe letzteren dagegen mit der Meli- 
pona scutellaris im beſten Einvernehmen ſtahlen. Höchſt unterhaltend ſoll ihr Eifer und 
ihr Betragen beim Bauen ſelbſt ſein, wobei ſie ſich gleichfalls beſtehlen. Wenn eine ihre 
Höschen durch eine andere zu verlieren gedenkt, ſo dreht ſie ſich ſchleunigſt um, Kopf gegen 
Kopf, und ſtößt unter kräftigem Flügelſchlage einen trockenen Knurrton aus. 

Was nun den Wachsbau im Inneren des Neſtes anlangt, ſo iſt er weſentlich von 

dem der Hausbiene verſchieden, indem zunächſt die Brutzellen und die „Vorratstöpfe“ einen 
ſcharfen Gegenſatz zu einander bilden. Die Brutwaben können am beſten in ihrer Einrich—⸗ 
tung mit dem umgekehrten Neſte unſerer gemeinen Weſpe verglichen werden, indem ein⸗ 
fache Tafeln oben offener Zellen ſtockwerkweiſe übereinander liegen und durch kurze Säulchen 
aneinander befeſtigt ſind. Die Zellen erſcheinen nur durch ihre enge Berührung miteinander, 
weniger im urſprünglichen Bauplane begründet als ſechseckig, denn diejenigen der Ränder 
haben eine mehr oder weniger regelmäßig cylindriſche Geſtalt. Die für die Männchen ſind 

1 Vgl. Bates, „Der Naturforſcher am Amazonenſtrom“ (a. d. Engliſchen, Leipzig 1866). — „Eichſtädter 
Bienenzeitung“ vom 15. Dezember 1874, Nr. 23. — „Der Zoologiſche Garten“, Band 16, Nr. 2 (Frank: 

furt a. M. 1875). 
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von denen für die Arbeiter nicht verſchieden und nur die einzelnen Zellen für die frucht— 

baren Weibchen treten nach oben oder unten durch ihre größere Länge über die ganze 

Wabe etwas heraus. Die Vorräte an Honig und an Bienenbrot (Blütenſtaub mit Honig) 
werden in beſondere Behälter, die vorher erwähnten „Vorratstöpfe“, eingetragen, die 
durchſchnittlich die Geſtalt eines Vogeleies haben, nur bei dichtem Beiſammenſein an den 
Berührungsſtellen ſich platt drücken, aus feſten Wachswänden beſtehen, durch feſte Wachs— 
bänder unter ſich und an den Wänden des Baues befeſtigt ſind und je nach der Art in 

ihrer Größe mehrfach ſchwanken. Dieſe beiden Hauptbeſtandteile eines Meliponenbaues 
zeigen bei einer und derſelben Art unmöglich die Gleichartigkeit der Hausbienenbauten, 
weichen aber noch mehr je nach den Arten im Bauplan ſelbſt ab. Drory unterſcheidet 
nach den bisherigen Beobachtungen an ſeinen 11 Arten dreierlei Baupläne: 1) die Brut⸗ 

waben und Honigtöpfe werden zuſammen von einer ſchuppigen und ſchaligen Wachshülle 
umgeben, ſo daß man von außen nichts als einen großen Wachsbeutel von dunkelbrauner 
Farbe ſieht — eine weitere Ahnlichkeit mit den vorher erwähnten heimiſchen Weſpenneſtern; 
2) nur die Brutzellen find von dieſem Mantel eingehüllt, während ſich die Honigtöpfe außer- 

halb desſelben frei im Neſtraum finden, wie beiſpielsweiſe bei der mehrfach erwähnten 
Melipona scutellaris, der „Abelha uruſſu“ der dortigen Eingeborenen; 3) die Trigona 
cilipes fertigt weder einen Mantel, noch Stockwerke von Bruttafeln, ſondern brütet in 
vereinzelten, runden, wie die Beeren einer Weintraube durch Stiele verbundenen Zellen 
und umgibt dieſen ſonderbaren Wirrbau mit den Honigtöpfen. Wir müſſen uns mit dieſen 
Andeutungen begnügen und denjenigen auf die beiden letzten der oben erwähnten Mit— 
teilungen verweiſen, der über innere Einrichtung und den äußeren Zugang zu dieſen 
Bauten weitere Auskunft wünſcht, welche auch dort noch lange nicht in erſchöpfender Weiſe 
gegeben ſein dürfte. 

Ein weiterer Unterſchied in dem Brutgeſchäfte der Meliponen und unſerer Hausbiene 

und vollkommene Übereinſtimmung jener mit anderen „einſamen Kunſtbienen“, wie wir 

ſpäter ſehen werden, beſteht in dem Umſtande, daß jede Zelle erſt von den Arbeitern mit 
Bienenbrot gefüllt wird, ehe das Weibchen ein Ei auf dieſes legt. Durch Einbiegen der 
überſtehenden Ränder wird die Zelle ſodann von den Arbeitern geſchloſſen. Nach dem Aus— 

ſchlüpfen der jungen Biene, welches in gleicher Weiſe wie bei der Stockbiene vor ſich geht, 
werden die Wände der eben leer gewordenen Zelle abgetragen und entweder auf den Kot— 
haufen gebracht, deren der unreinliche Stock mehrere zu enthalten pflegt, oder zu anderen 
Bauzwecken verwendet. Dieſe Kothaufen beſtehen außer dem Wachſe aus den Auswürfen 
der Bienen und den zerſtückelten Leichen im Stocke verendeter Brüder und Schweſtern; 

wachſen ſie zu ungeheuerlich an, ſo werden ſie möglichſt zerkleinert und aus dem Stocke 

entfernt. Auch die Vorratstöpfe werden meiſt abgebrochen, wenn ſie leer geworden ſind, 
und wieder von neuem aufgebaut. Müller meint, daß dieſes Abbrechen wahrſcheinlich 
darum geſchehe, weil das Wachs infolge fremdartiger Beimiſchungen leicht ſchimmele. Über 
andere Fragen hinſichtlich der Entwickelung und ſonſtigen Lebenseinrichtungen ſchweigen 
die Berichte, ſie nehmen nur eine Königin in jedem Staate an, der ausſchließlich das 

Eierlegen anheimfällt, während alles Andere von den Arbeitern beſorgt wird. 
Des Verhaltens der Männchen wird ebenſowenig wie eines Schwärmens gedacht. Daß 

letzteres nicht ſtattfinden dürfte, geht aus einer Mitteilung von Saint-Hilaires hervor, 
welcher von einer gewiſſen Zähmung einiger Artenſpricht, die ſich nach den neueren Erfahrungen 
ſehr vermehrt haben. Bei dieſer Gelegenheit wird auch eines Mittels gedacht, welches die 
Eingeborenen angeblich anwenden, um ſie zu vermehren. Wenn die Meliponen zum Ein⸗ 
tragen ausgeflogen ſind, nimmt man einige Waben mit Larven und Eiern heraus und 
thut ſie in einen neuen Stock, welcher vorher ſorgfältig mit Weihrauch ausgeräuchert 
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worden iſt. Ein Teil der Bienen nimmt denſelben an und er füllt ſich bald mit Honig 
und Wachs. 

Neben den bereits berührten Verſchiedenheiten im Neſterbau findet hinſichtlich der 
Körpergröße, der Körpertracht, des Geruches, der Flugweiſe und des Charakters unter den 
ſo ungemein zahlreichen Arten, wie ſich dies von vornherein erwarten ließ, der mannig⸗ 
fachſte Wechſel ſtatt. Während die einen ihr lautes Summen augenblicklich verſtummen 

laſſen und ſich furchtſam zurückziehen, ſobald man an den von ihnen bewohnten Baum: 
ſtamm oder Kaſten klopft, zeigen ſich andere ſehr wehrhaft und beweiſen dies durch am 
Flugloche ausgeſtellte Schildwachen. Ob groß, ob winzig klein, ſpaßen dieſe nicht, 
wenn eine Honigbiene, eine Weſpe, eine Fremde ihrer eignen Art Miene macht, ihr Flug⸗ 
loch zu beſchnüffeln oder ein Menſch ihnen näher kommt, als ſie es wünſchen. Die kleinen 
fliegen im Nu auf den vermeintlichen Angreifer los, iſt er aber einmal gepackt, ſo iſt es meiſt 
um beide Teile geſchehen. Denn die Verteidiger laſſen niemals los und ſterben mit dem 
Angreifer. Kommt ein kleinerer Kerf, ſelbſt eine Hausbiene, einer kräftigen Meliponen⸗ 
art zu nahe, ſo nimmt es eine einzelne Schildwache mit dem Feinde auf. Sie packt 
die Biene entweder am Bauche oder auf dem Rücken, klammert ſich mit ihren Beinen feſt 
und gräbt mit Wut ihre ſcharfen Zangen in den Hals oder in das Bändchen zwiſchen 

Mittel: und Hinterleib ein. Vergeblich bemüht ſich die größere Honigbiene, Gebrauch von 
ihrem Dolche zu machen, Kopf oder Hinterleib fällt ihr ab und die Melipone fliegt als 
Siegerin davon, nur ſelten unterliegt ſie. Drory hatte auf der 19. Wanderverſamm⸗ 

lung deutſcher und öſterreichiſcher Bienenwirte, welche vom 16. bis 18. September 1874 in 
Halle tagte, einen Kaſten mit Melipona scutellaris ausgeſtellt. Da die Witterung für jene 
Jahreszeit ausnehmend ſchön und warm war, fühlten ſich auch die Meliponen bewogen, 
ihren Kaſten zu verlaſſen und zwiſchen den zahlreichen Völkern der heimiſchen Biene zu 
fliegen; dabei iſt es denn mehrfach beobachtet worden, wie einzelne durch die Fremdlinge 
im Fluge totgebiſſen worden find. Dem zu nahe kommenden oder den Honig ihnen rauben- 
den Menſchen fahren die wilden Arten ſofort in das Geſicht, in die Haare des Hauptes 
und Bartes, in die Ohren, vollführen ein nervenerregendes Geſumme und verbreiten manch— 
mal einen höchſt durchdringenden, ſogar Schwindel und Erbrechen erregenden Geruch. Der 
kaum ſichtbare Biß veranlaßt einige Stunden ſpäter nicht zu linderndes Brennen und 

Jucken und am anderen Tage eine erbſengroße Waſſerblaſe, welche ein hochroter Rand 
umgibt. Die Blaſe vergeht zwar ſchnell, aber die Röte der Haut bleibt wochenlang zurück. 
Dieſe beiden letzten Wirkungen des Geruches und Biſſes gelten von der kleinen Trigona 
flaveola. Nicht durch Rauch, wohl aber durch mehrſtündigen Aufenthalt in einem kühlen 
Keller laſſen ſich die Meliponen lähmen und zähmen. 

Nicht nur, daß die Meliponen hinſichtlich ihrer Lebensweiſe ein Mittelglied zwiſchen 
den in Staaten lebenden Immen und den einſamen Kunſtbienen bilden, wie ſich aus der 
Lebensweiſe der letzteren ergibt, ſondern es haben ſich noch manche hier mit Stillſchweigen 
übergangene Eigentümlichkeiten herausgeſtellt, und fortgeſetzte Beobachtungen werden noch 
andere intereſſante Beziehungen zwiſchen den beiden eben erwähnten Sippen der Bienen 
ergeben; dieſelben müſſen aber jenſeits des Meeres angeſtellt werden, da nach der big: 
herigen Erfahrung Europa den Meliponen ſchwerlich je eine neue Heimat bieten möchte, 
ſie bedürfen mehr anhaltende und höhere Wärmegrade, als die europäiſchen Witterungs⸗ 
verhältniſſe gewähren. 

Die unbeholfenen, brummigen Hummeln (Bombus), die „Typen der Brummer“, 
wie ſie Landois nennt, jene Bären unter den Kerfen, meiſt in unterirdiſchen Höhlen 
kunſtlos niſtend, ſind eigentlich nichts gegen die hochgebildeten Bienen in ihren großen 
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Städten, nichts gegen die tyranniſchen Weſpen und Horniſſen in ihren papierenen und 
pappenen Zwingburgen, und doch bieten ihr einfaches, ländliches Leben, die kleinen Ge— 
ſellſchaften, in denen ſie ſich zu einander halten, die verſteckten Erdhütten, von welchen ſie 
friedlich umſchloſſen werden, des Poetiſchen genug, um einer eingehenden Betrachtung ge— 
würdigt zu werden. Leider enthalten die Berichte älterer und neuerer Beobachter manche 
Widerſprüche und geſtatten mir nicht, der ich ſelbſt keine Erfahrungen habe, ein klares 
Lebensbild zu entwerfen, weshalb ich mich auf allgemein anerkannte Thatſachen beſchränke. 
Die Familie einer und derſelben Hummelart entſtammt von einem großen Weibchen, welches, 
befruchtet, in einem geſchützten Verſteck, am liebſten in einer von ihm ſelbſt gegrabenen 
Erdröhre, ſeinen Winterſchlaf gehalten hat, niemals aber im alten Neſte. Im März oder 
April, je nach der Luftwärme oder je nach der Art früher oder ſpäter, wird das Auf— 
erſtehungsfeſt gefeiert. Die Erdhummel ſcheint allerwärts den Anfang zu machen. Die 
erſte Sorge des Weibchens dreht ſich um das Auffinden eines geeigneten Brutplatzes, 
währenddem es zur eignen Stärkung die erſten Kinder Floras fleißig um Honig anſpricht. 
Ein beraſter, von Ameiſen noch nicht in Anſpruch genommener Maulwurfshügel, ein 
ſchlangenförmiger Gang desſelben Tieres, ein verfallenes Mauſeloch oder ſonſtige Hohl— 
räume in der Erde, zwiſchen Steingeröll und dergleichen wählen die in der Erde niſtenden 
Arten, Mooslager, angehäufte Laubſchichten unter wildem Geſtrüpp, ja ſelbſt ein verlaſſenes 
Vogelneſt in der Erdbodennähe ziehen die oberirdiſch bauenden vor, alle aber ſtimmen 
darin überein, daß das Neſt einen verſteckten Eingang erhält, manchmal in ziemlicher Ent— 
fernung davon. In jenes trägt nun die Stammmutter Blütenſtaub und Honig ein, und 

vier Wochen ſpäter entwickeln ſich aus den von ihr gelegten Eiern die erſten, weit kleineren 
Arbeiter, wie bei den Bienen unentwickelte Weibchen, welche die Mutter bei ihrer Thätig⸗ 
keit weſentlich unterſtützen. Der erſte Anfang der Familie iſt noch nicht beobachtet worden, 
ſondern nur der weitere Verlauf. Je mehr das Volk an Zahl zunimmt, deſto ſeltener 
fliegt die Stammhalterin aus und beſchränkt ſich auf das Eierlegen. Zu dieſem Zwecke 
fertigt ſie aus Wachs eine napfartige Zelle auf weicher Unterlage, in welche neben das 
eingebrachte Futter mehrere Eier gelegt werden, welche für die übrigen Hummeln ein 
Leckerbiſſen ſind, daher hat die Mutter ſie zu ſchützen und möglichſt ſchnell die Zelle zu 
ſchließen. Dieſelbe wird nach Umſtänden auch erweitert und wiederholt geöffnet, um neue 
Nahrung zuzuführen, welche in den „Honigtöpfen“ aufgeſpeichert wird. Zu ſolchen werden 
dazu hergerichtete Puppengeſpinſte verwendet. In dem Umſtande, daß mehrere Larven, 
die denen der Bienen ſehr ähnlich ſind, in einer Zelle beiſammen leben, iſt der Grund 
von den ſo bedeutenden Größenunterſchieden der Familienglieder zu ſuchen, auch davon, 
daß manche Larve gar nicht zur Entwickelung gelangt. Die gedeihende iſt in 10—12 Tagen 
erwachſen, dann ſpinnt eine jede ein Gehäuſe um ſich und wird zu einer Puppe, welche 
durchſchnittlich 14 Tage ruht, bis ſich die junge Hummel am oberen Ende des Kokons, 
aber auch an anderen Stellen desſelben herausbeißt oder auch mit Hilfe der Schweſtern 

befreit wird. Hiernach geht in Monatsfriſt, vier Tage auf den Eiſtand gerechnet, die volle 
Entwickelung vor ſich. Anhaltend warmes Wetter und reichliche Zufuhr von Nahrung 
können dieſe Zeit um einige Tage abkürzen, gegenteilige Einflüſſe ebenſo dieſelbe verlängern. 
Die jungen Ankömmlinge verweilen einige Tage im Neſte und färben ſich erſt aus, ehe 
ſie gleich den übrigen ausfliegen und eintragen. 

Wenn man in ſpäterer Zeit, im Hochſommer, ein Neſt aufdeckt, ſo kann es das An— 
ſehen haben, wie es unſer Bild von der Erdhummel zeigt, es können aber auch ſolche 
fingerhutähnliche Zellen in mehreren Schichten übereinander und von verſchiedenen Größen 
einen mehr traubenartigen Anblick gewähren. In demſelben befinden ſich Arbeiter ver— 
ſchiedener Größe, von Ende Juli ab kleine Weibchen, welche alle in ihrem Körperbau mit 
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der Stammmutter übereinſtimmen, und in der Größe durchſchnittlich die Mitte zwiſchen letz⸗ 
terer und den Männchen halten, welche im Bau und der Bekleidung des Körpers von jenen 
abweichen. Dieſelben fliegen ſpäterhin auch aus, um ſich Nahrung zu ſuchen, beteiligen 
ſich wohl auch an der Ausbeſſerung des Neſtes, an dem Bebrüten der Zellen, kehren aber 
ſchließlich nicht zurück, ſondern treiben ſich bis zu ihrem Tode im Freien umher. Die Arbeiter 
und kleinen Weibchen übernehmen die Hauptarbeiten und ſind dabei unermüdlich. Von früh 
bis zum ſpäten Abend laſſen ſich die geſchäftigen Hummeln ſehen und hören. An trüben 

und unfreundlichen Tagen, an denen ſich gern jeder andere Kerf in ſeinem Schlupfwinkel 
verborgen hält, ſpät des Abends, wenn die anderen, nicht nächtlichen ſchon zur Ruhe ge— 
gangen ſind, brummt eine einſame Hummel noch von Blume zu Blume, ja Wahlberg 
ſah ſie im hohen Norden an hellen Sommernächten in Thätigkeit. Vielgeſtaltiger ent⸗ 
falten ſich ihre häuslichen Arbeiten: Ausbeſſern, Erweitern des Neſtes, Abnagen über⸗ 
flüſſiger Zellen, Verbinden derſelben untereinander, Umwandelung der verlaſſenen Puppen⸗ 
gehäuſe in Honigtöpfe und die geſamte Brutpflege, das Füttern der Larven und Bebrüten 
der Zellen, bezüglich Puppengehäuſe. Kurz alle Arbeiten zum Gedeihen der Familie fallen 
ihnen anheim, ja ſie können ſogar in die Lage kommen, Eier zu legen, welche weſentlich 
kleiner ſind als die der Stammmutter und nur Männchen das Daſein ſchenken. Sie er⸗ 
reichen höchſtens ein Alter von 6 Wochen. Je nach der Art ſind die Familien ungemein 
verſchieden in der Anzahl ihrer Glieder. In der Anzahl von 500 ſcheinen Bombus 
terrestris und ruderatus alle anderen Arten übertreffen zu können. 

Zu Ende des Sommers erſcheinen auch große Weibchen im Neſte, beſtimmt zur Über⸗ 
winterung, Auftritte, wie ſie im Bienenſtaate der Königin gegenüber beobachtet worden 
ſind, ſcheinen bei den gemütlicheren Hummeln nicht vorzukommen. Dieſe Weibchen 
werden von den bereits vorhandenen Männchen befruchtet und zwar vorherrſchend im 
Neſte, aber auch bei den beiderſeitigen Ausflügen im Freien. Mit der ſpärlicheren Er: 
nährung nehmen die Geburten mehr und mehr ab und ſchließlich geht die diesjährige 
Familie allmählich ein. 

Vor faſt 200 Jahren erzählt Gödart von einem „Trompeter“, den jedes Hummel⸗ 
neſt habe, und der jeden Morgen auf den Giebel des Neſtes ſteige und durch Schwingen 
ſeiner Flügel und ſtarkes Summen die ganze Geſellſchaft wecke und zum Beginn der 
Arbeit auffordere. Man hatte dieſe Erzählung ſchon längſt in das Reich der Fabeln 
verwieſen, als Prof. Hoffer in Graz vor Jahren wenigſtens von Bombus ruderatus 
dieſe höchſt eigentümliche Erſcheinung beſtätigen konnte. Derſelbe bemerkte auf der äußer⸗ 
ſten Spitze eines aus drei Stockwerken beſtehenden Neſtes genannter Art, welches er in 
einem Beobachtungskäſtchen aufgeſtellt hatte, ein hoch aufgerichtetes kleines Weibchen, mit 
dem Kopfe nach unten gerichtet und heftig mit den Flügeln ſchwingend, und hörte einen 
durchdringenden Ton, der entſchieden durch aus den Luftlöchern ſtrömende Luft verſtärkt 
ſein mußte; außerdem ſah er, wie hier und da die Hummeln ihre Köpfchen aus Löchern 
in der Neſtdecke herausſteckten. Dies geſchah am 7. Juli früh 3½ Uhr, dauerte bis nach 4 Uhr 
und wiederholte ſich jeden Morgen um dieſe Zeit bis zum 25. Juli, wahrgenommen von 
anderen Sachverſtändigen und ſämtlichen Hausgenoſſen. Am letztgenannten Tage wurde 
der Trompeter weggefangen, am nächſten Tage erſchien aber ein anderes kleines Weibchen 
und erſetzte die Stelle. Da nach einiger Zeit die Stammmutter abgeſtorben und das Neſt 
von der Wachsmotte bewohnt war, wurde es, um der Sammlung einverleibt werden zu 
können, zur Vertilgung der Räuber ausgeſchwefelt. Die Hummeln erholten ſich allmählich 
wieder und flogen nach einiger Zeit aus und ein, auch ein Trompeter ließ ſich noch hören, 
aber nicht ſo regelmäßig wie vorher, bis nach und nach das Neſt einging. Berichterſtatter 

meint, daß nur ſehr ſtarke Neſter dergleichen Trompeter beſäßen. 
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Trotz ihres verſteckten Aufenthaltes fehlt es den Hummeln keineswegs an Eindringlin- 
gen in ihre Neſter, der Vögel nicht zu gedenken, die ſich ihrer Perſon bemächtigen und ſie 
ſogleich verzehren oder an Dornen ſpießen. Die große Feldmaus, das Wieſel und der 
Iltis ſind die Hauptzerſtörer der Neſter, in welchen außerdem zahlreiche Schmarotzer wohnen, 
welche ſich von den eingetragenen Vorräten ernähren, wie die Larven der Schmarotzer— 
hummeln, oder von den Hummellarven. Hierher gehören einige Schmarotzerfliegen, wie 
Volucella, Myopa und Conops, welche wir ſpäter kennen lernen werden, die Spinnen: 
ameiſen (Mutilla), die Olkäferlarven und andere. Die Hummeln ſelbſt ſind bewohnt von 
der Käfermilbe, welche wir bereits beim Totengräber und den Roßkäfern kennen zu lernen 

Gelegenheit hatten. 
Jeder meiner Leſer meint vielleicht die Hummeln ſo weit zu kennen, um vor Ver— 

wechſelung mit anderen ihresgleichen geſichert zu ſein, der plumpe Körper, die dichte Be— 
haarung, in der Regel ſchwarz, bisweilen durch rote oder weiße Binden unterbrochen, 

ſeien zu untrügliche Merkmale. Gemach! Es wird ſpäter von einigen Hummeln die Rede 
ſein, welche zwar ebenſo ausſehen, aber eine ganz andere Lebensweiſe führen, und ſo gibt 
es auch Bienen, die der nicht Eingeweihte unfehlbar für Hummeln ausgeben würde. Man 
wolle alſo auf folgende Erkennungszeichen achten: Die Hummeln ſtimmen der Hauptſache 
nach im Körperbau mit den Honigbienen überein, nur mit dem weſentlichen Unterſchiede, 
daß die breiten Hinterſchienen mit zwei Enddornen ausgerüſtet ſind und die ebenſo ge— 

ſtaltete Ferſe ſtatt des Zähnchens einen rechtſchaffenen, wohl ausgebildeten Ferſenhenkel 
trägt. Das Körbchen an den Hinterbeinen kommt natürlich nur den Weibchen und den 
Arbeitern zu. Die Zunge iſt lang, ausgeſtreckt, mindeſtens dem Körper gleich und wird 
von den beiden erſten Taſtergliedern der Lippe wie von einem Rohre eingeſchloſſen; weil 

aber die beiden folgenden Glieder dieſer als kurze Anhängſel ſeitwärts ſtehen, ſo wird man 
die Lippentaſter als zweigeſtaltig bezeichnen müſſen; die Kiefertaſter dagegen ſind klein 
und eingliederig. Auf dem Scheitel ſtehen die Nebenaugen in gerader Linie. Der Vor— 
derflügel hat dieſelbe Zellenzahl wie bei der Honigbiene, aber die Randzelle iſt kürzer und 
vorn verſchmälert, die dritte Unterrandzelle nach dem Flügelvorderrande hin ſchmäler als 
nach innen, und nach außen bogig begrenzt. Das kleinere und ſchlankere Männchen er— 
kennt man als ſolches an dem kleineren Kopfe, den längeren Fühlern, welche infolge des 
kurzen Schaftes kaum gebrochen erſcheinen, und am ſchmäleren Hinterleibe. Den Hinter— 
beinen fehlen Korb und Ferſenhenkel, vielmehr tragen ſie an der Außenſeite lange Haare. 
Die kleinſten unter der ganzen Geſellſchaft ſind die geſchlechtlich verkümmerten Weibchen, 
welche im übrigen Baue und in der Färbung mit den großen und kleinen Weibchen voll— 
kommen übereinſtimmen. Dagegen weichen die Männchen in Bezug auf letztere bisweilen 
nicht unbedeutend von ihren Weibchen ab. Daher iſt es auch gekommen, daß Verwechſe— 
lungen ſtattfanden und eine große Verwirrung unter den Namen geherrſcht hat; das Zu— 

ſammenleben in einem und demſelben Neſte mußte ſchließlich zur Gewißheit und Verbeſſe— 
rung früher begangener Fehler führen. 

Die Erdhummel (Bombus terrestris) ſehen wir nebſt ihrem teilweiſe aufgedeckten 
Neſte in Fig. 1, S. 236, abgebildet, um einige der gewöhnlichſten Arten näher zu kennzeichnen; 
ihre ſchwarze Körperbehaarung wird auf den drei letzten Hinterleibsgliedern durch weiße, auf 
dem zweiten und auf dem Halskragen bindenartig durch gelbe vertreten. Die drei Formen 
ſtimmen genau in der Färbung überein, nur finden ſich beim Männchen bisweilen unter 
den Kopfhaaren einige weiße, und die gelbe Hinterleibsbinde nicht ſcharf auf das zweite 
Glied beſchränkt; in Größe weichen fie aber ſehr ab, das breite Weibchen iſt 26 mm lang 
und darüber, das Männchen 13— 22, die Arbeiter 13—18,75 mm. Im Alter wird das 
Gelb ſehr blaß. Die Art iſt über ganz Europa und das nördliche Afrika verbreitet. Bei der 
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etwa ebenſo großen Gartenhummel (Bombus hortorum), die auch eine weiße Hin⸗ 
terleibsſpitze hat, ſind Halskragen, meiſt auch das Schildchen und das erſte Glied des 
Hinterleibes, gelb, die äußerſte Spitze dieſes aber ſchwarz. Die Steinhummel (Bom- 
bus lapidarius, Fig. 2), von derſelben Größe, iſt ſchön ſchwarz und an den drei letzten 
Leibesringen fuchsrot. Beim Männchen ſind Kopf, Vorderrücken und Bruſt, öfters auch noch 
das Schildchen gelb und die Haare der Hinterſchienen rötlich. 

Die Mooshummel (Bombus muscorum) iſt durchaus gelb, am Mittelleibe und der 
Wurzel des Hinterleibes rötlich, hier auch mit einzelnen braunen und ſchwarzen Haaren unter⸗ 
miſcht, am übrigen Hinterleibe durch graue Beimiſchung heller gelb; im Alter bleichen 1 
die Farben aus, und das ganze Tier kann ein ſchimmelartiges Ausſehen bekommen. Die € 
Länge ſchwankt zwiſchen 18,75--22 mm. Ihren Namen hat diefe Hummel darum, weil hi 
fie ihr Neſt mit Moos und Geniſt ziemlich locker bedeckt. Bei einiger Vorſicht kann man 

. 

1) Weibchen der Erdhummel (Bombus terrestris) mit Neſt. 2) Steinhummel (Bombus lapidarius). Natürliche Größe 

es aufnehmen und möchte dann den ganzen Bau mit einem umgekehrten Vogelneſte ver⸗ 
gleichen, in welchem die Puppengehäuſe ungefähr in Geſtalt von Eiern ohne Ordnung, 
aber zuſammengeklebt, nebeneinander liegen. Während man noch beim Neſte ſteht, holen 
die Tiere das zerſtreute Moos wieder zuſammen, und dabei arbeitet jede ohne Rückſicht 
des Geſchlechtes. Sie tragen es nicht, ſondern ſchieben es zuſammen. Dabei ſtellen ſich 
drei oder vier hintereinander, die entfernteſte faßt ein Klümpchen mit den Kiefern, zieht 
es mit den Vorderbeinen auseinander, ſchiebt es unter den Leib, wo es das zweite Fuß— 
paar erfaßt und es dem dritten übergibt, mit dieſem wird es ſoweit wie möglich dem 
Neſte zugeſtoßen. Dieſen kleinen Haufen behandelt eine zweite Hummel ebenſo, dann eine 
dritte, bis er beim Neſte angelangt iſt. Hier warten ſchon andere darauf, um mit ihren 
Zähnen und Vorderbeinen den Stoff zu verteilen und anzudrücken. Auf dieſe Art ent⸗ 
ſteht nach und nach ein Gewölbe von 26—52 mm Dicke. Bei dieſer Bauweiſe können fie 
das Neſt natürlich nur da anlegen, wo ſich der Bauſtoff in unmittelbarer Nähe findet. 
Den inneren Teil überziehen ſie in Papierſtärke mit einer harzigen Maſſe. Der Zugang 
zum Neſte, oft in einen gewundenen Gang verlängert, wird in der Regel mit einer Wache 
beſetzt, welche Ameiſen und anderes Geziefer abwehren ſoll. Außer einer noch ſehr großen 
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Anzahl von Arten, welche Europa bewohnen, leben in beiden Hälften des amerikaniſchen 
Feſtlandes, in Aſien und Afrika andere Arten, die der Körperform und den Farben nach 
unweſentlich von den unſrigen abweichen, immer aber ohne Schwierigkeiten als Gattungs— 
genoſſen erkannt werden. 

Den bisher betrachteten geſelligen Bienen ſtehen nun die mittels der vorher er— 
örterten Sammelwerkzeuge eintragenden einſamen Kunſtbienen gegenüber. Dieſelben 
leben nur paarweiſe, es fehlen ihnen die unentwickelten Weibchen als Arbeiter, weil die 
Kräfte jedes einzelnen Weibchens zu den Vorkehrungen bei der Brutpflege hinreichen. 

Die Schienenſammler (Podilegidae) ſtimmen bei vielen hier mit Stillſchweigen 
zu übergehenden, zum Teil ſehr ſtattlichen ausländiſchen Arten in der Bildung ihrer Hin— 
terbeine mit unſeren Hummeln überein und tragen im weiblichen Geſchlecht ein Körb— 
chen, bei vielen heimiſchen fehlt dasſelbe, die Hinterſchiene iſt vielmehr ſamt der Ferſe 
mit dichten Sammelhaaren beſetzt; letztere innenſeitig zu der früher beſprochenen Bürſte ge— 
worden. Die Kinnbacken find gerade, auf der Oberfläche mit unregelmäßigen Punktein— 
drücken und auf der Innenſeite mit nur einem Zahne verſehen. Die faſt walzige Zunge 
überragt im Ruheſtand eben nur den Kopf, ausgeſtreckt den ganzen Körper, und iſt nach 
Art der echten Bienen gebildet; ihre Lippentaſter ſind daher „zweigeſtaltig“. 

Die bürſtentragenden Schienenſammler bauen wie die anderen nicht ſchmarotzenden 
einſamen Kunſtbienen aus verſchiedenen Stoffen Zellen, nur nicht aus Wachs, füllen die— 
ſelben mit hinreichendem Futter, einem Gemiſche von Honigſeim und Blütenſtaub, legen 
ihr Ei darauf und verſchließen die Zelle. Nachdem in ihr die Made ihre Verwandlung 
durchgemacht hat, nagt ſich, vielleicht 10, 11 Monate ſpäter, als die Mutter das Ei 
legte, die vollkommene Biene daraus hervor und findet keine liebevolle Pflegerin wie die 
Hausbienen und Hummeln; ſie teilt das Los der meiſten Tiere, ſich ſelbſtändig mit den 
ihnen eingepflanzten Naturtrieben durchs kurze Leben durchzuhelfen. Die Männchen werden 
zuerſt geboren, und wir treffen ſie auf den Blumen an, wo ſie ihr Daſein friſten und — 
ein Weibchen ſuchen. Auch dieſes verläßt ſeine Geburtsſtätte, wünſcht ſich zu ernähren, 
und die Bekanntſchaft iſt leicht gemacht. Es wird oft von mehr als einem Anbeter um— 
ſchwärmt und verfolgt. Die gegenſeitige Zuneigung äußert ſich bei den verſchiedenen Arten 
verſchieden, aber immer büßt das bevorzugte Männchen ſeine Eroberung mit baldigem 
Tode. Das befruchtete Weibchen bedarf noch längerer Zeit, um Fürſorge für die Nach— 
kommen zu treffen. Iſt die Honigernte ergiebig, der Sommer anhaltend ſchön, ſo wird 

die Arbeit gefördert, und es kann den Grund zu einer reichen Nachkommenſchaft legen, 

wird es dagegen durch anhaltende rauhe Witterung häufig im Baue zurückgehalten, ſo 
geht dieſer nur langſam von ſtatten, die Zeit kann nicht ausgenutzt werden, und eine 
geringe Anzahl von Eiern iſt gelegt, wenn der Tod die müde Pilgerin für immer zur 
Ruhe bringt. 

Dieſer und jener Schmarotzer benutzt die Abweſenheit der eifrigen Mutter und legt 

ſein Kuckucksei in die gefüllte Zelle, das eher auskriecht als der rechtmäßige Inhaber, wenn 
die Schmarotzerlarve ſich vom Honig nährt, ſpäter, wenn ſie der Bienenmade ſelbſt nach— 
ſtellt. Mancher Aderflügler aus der Familie ſelbſt gehört zu den Verrätern, eine und die 
andere Goldweſpe, Schlupfweſpe, Fliegen aus den Gattungen Bombylius und Anthrax 
und die Immenkäfer mit ihren Verwandten (Trichodes, Sitaris). 

Die Schnauzen- oder Pelzbienen (Anthophora) breiten ſich in vielen Arten über 
ganz Europa und das nördliche Afrika aus, fehlen aber auch in Südamerika und Aſien 
nicht gänzlich. Am Vorderflügel findet man die gleiche Zellenmenge, wie bei den vorher— 
gehenden Gattungen; eine vorn gerundete, mit kleinem Anhang verſehene Randzelle, die 
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nicht viel weiter nach hinten reicht, als die letzte der geſchloſſenen drei, unter ſich faſt 
ganz gleich großen Unterrandzellen. Die Fußklauen ſind zweiteilig, die Schienendornen 
an den Hinterbeinen in der Zweizahl vorhanden; die gebrochenen Fühler in beiden Ge— 
ſchlechtern gleich und nur mäßig lang, die Nebenaugen in ein Dreieck geſtellt. Die Bienen 
erinnern nicht nur durch ihren gedrungenen Körperbau, ſondern auch durch Dichtigkeit und 
Farbe der Behaarung an die Hummeln, ein prüfender Blick auf die Hinterbeine läßt in⸗ 
des wenigſtens bei den Weibchen keinen Augenblick einen Zweifel darüber, ob man es mit 

der einen oder der anderen Gattung zu thun habe. Der Geſchlechtsunterſchied beſteht im 
Mangel der Bürſte beim Männchen, welches dagegen manchmal an den Füßen der Mittel⸗ 
beine abweichend behaart und in der Regel an den unteren Geſichtsteilen elfenbeinweiß 

gefärbt iſt, während dieſer Teil beim Weibchen ſchwarz bleibt wie die obere Hälfte. Leider 
ſind die Unterſchiede der beiden Geſchlechter einer und derſelben Art ſo bedeutend, daß, wie 
ſchon bei den Hummeln bemerkt wurde, nicht das Anſehen, ſondern nur die Beobachtung 

in der freien Natur die zu einander gehörigen richtig zuſammenzuſtellen lehrt. 
Die Schnauzenbienen bauen in der Erde, in Mauerſpalten, Baumlöchern, Lehmwänden 

Röhren, die ſie durch Zwiſchenwände in Zellen teilen, erſcheinen ſchon ſehr früh im Jahre 

und fliegen ungemein ſchnell mit etwas pfeifendem Geſumme von Blume zu Blume. Man 

kann im April oder Mai zur wärmſten Zeit des Tages eine Anzahl Männchen hinter: 
einander in gerader Linie auf und ab fliegen ſehen an einer Mauer, einem ſandigem Ab— 
hange, wo viele Neſter ſind, aus denen die Weibchen eben auskriechen. Fühlt eins der⸗ 

ſelben nach dem Männchen Verlangen, ſo ſtellt es ſich in das Flugloch, ein Männchen 
ſtürzt auf dasſelbe zu, packt es, und beide verſchwinden miteinander in der Luft. Dieſes 
Gebaren mag für Stellen gelten, wo die Bienen in Mengen hauſen, gilt aber nicht als 
Regel. In meinem kleinen Vorgärtchen, das nach Mittag gelegen, beobachtete ich am 
18. April 1886 unter der Mittagszeit bei warmem Sonnenſchein, aber etwas bewegter 
Luft an der Erde neben einer Aurikelpflanze zwei eben ſich paarende rauhaarige Pelz⸗ 
bienen. Meiſt mag das befruchtete Weibchen ſeine Geburtsſtätte als Brutplatz aufſuchen 
und ſich daſelbſt häuslich einrichten; denn man findet in alten Lehmwänden viele Jahre 
hintereinander die Neſter derſelben Arten, wenn ſie ſonſt nicht geſtört, oder durch läſtige 
Schmarotzer, die ſich dergleichen günſtige Plätze gleichfalls merken, mit der Zeit vertrieben 
werden. 

Die rauhaarige Pelzbiene (Anthophora hirsuta, Fig. 1 u. 2, S. 239) iſt 
überall dicht behaart, am Bruſtkaſten und an der Hinterleibswurzel rot oder gelbbraun, 
am Sammelapparate gelb, übrigens ſchwarz. Beim Männchen ſind die Chitinbekleidung 
des Fühlerſchaftes vorn, des Kopfſchildes ſamt der Oberlippe, den Wangen und Kinnbacken— 
wurzeln gelb gefärbt und die Mittelfüße durch eine blattartige, dicht ſchwarz behaarte 
Erweiterung des erſten und fünften Gliedes ausgezeichnet. — Das Weibchen der abge- 
ſtutzten Pelzbiene (Anthophora retusa, Fig. 3) hat genau Größe und Geſtalt 
der vorigen Art, iſt aber durchaus ſchwarz behaart, nur an den Sammelhaaren roſtrot. 
Das etwas kleinere, ſchlankere Männchen (Fig. 4), welches Lepeletier A. pilipes ge- 
nannt hat, trägt fuchſige Haare an Kopf, Thorax und Hinterleibswurzel, weiter hinten 
werden ſie ſparſamer und ſchwarz. Anfangs- und Endglied der Mittelfüße erweitern ſich 
durch einen ſchwarzen Haarſtern, wie vorher, nur fehlen dem ganzen Fuße die langen 
Zottenhaare an der Hinterſeite, welche dort vorkommen. Das Männchen fliegt ſpäter als 
das Weibchen, und dieſes benutzt im Siebengebirge und im Pariſer Becken mit Vorliebe als 

Brutplätze die Felslöcher, die dem Trachyttuff ein ſo eigentümliches Anſehen verleihen. — 
Die Wand-Pelzbiene (Anthophora parietina, Fig. 5) legt wieder eine andere 
Liebhaberei beim Neſtbau an den Tag: ſie bewohnt die Löcher alter Lehmwände und 
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ſchützt den Eingang durch ein etwas nach unten gekrümmtes Anſatzrohr, deſſen Bauſtoff 
die Abtragungen im Inneren der Mauer liefern. Das Weibchen dieſer Art iſt etwas 

kleiner als die vorigen und mit Ausnahme der roſtroten Hinterleibsſpitze ſchwarz behaart. 
Das Männchen läßt ſich in der Färbung kaum vom vorigen unterſcheiden, wenn nicht 
durch grauen Schimmer in der Behaarung, welche wie verſchoſſen ausſieht; überdies fehlt 
den Mittelfüßen jegliche Auszeichnung. 

Eine andere Reihe von Schienenſammlern zeichnet ſich im männlichen Geſchlechte durch 

die überaus langen Fühler aus, welche man wegen der ſanft knotigen Anſchwellungen an 
der Vorderſeite der Glieder mit den Hörnern eines Steinbockes vergleichen könnte. Sie 
wurden darum Hornbienen oder Langhörner (Macrocera) genannt; da indes in 

Deutſchland keine Art vorkommt, mehrere im ſüdlichen Europa und wärmeren Ländern, 
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1 und 2) Rauhaarige Pelzbiene (Anthophora hirsuta), Weibchen u. Männchen. 3 und 4) Abgeſtutzte Pelzbiene (A. re- 
tusa), Weibchen und Männchen. 5) Wand-Pelzbiene (A. parietina), Weibchen. 6 und 7) Gemeine Hornbiene (Eu— 

cera longicornis), Weibchen und Männchen. Alle in natürlicher Größe. 

ſo will ich eine deutſche Art beſprechen, welche in der Körpertracht ihnen vollkommen gleicht, 
aber wegen der geringeren Anzahl der Unterrandzellen nicht mit dieſer Gattung vereinigt 
werden konnte. Die gemeine Hornbiene (Eucera longicornis, Fig. 6 u. 7) fliegt 
von Ende Mai an, hat aber ſchon Mitte Juni viel von ihrem hübſchen Anſehen verloren, 
weil die Haare teils erblaſſen, teils durch Abreiben verloren gehen. Das Männchen, im 
jugendlichen Alter an Kopf, Mittelleib und den beiden erſten Ringen des ſtark gewölbten 
Hinterleibes von ſchön fuchsroten Haaren dicht bedeckt, von einzelneren weiter nach hinten, 
erſcheint jetzt kahler und ausgeblichen; die ſtattlichen Hörner und das Gelb vom Kopfſchild 
und der Oberlippe bleiben ihm als unveränderlicher Schmuck. Sein wenig größeres Weibchen 

weicht in der Körpertracht weſentlich ab, einmal verleihen ihm die gewöhnlichen, gebrochenen 
Fühler keine Auszeichnung, ſodann wölbt ſich der Hinterleib weniger, verengert ſich nach 
vorn mehr und bekommt einen elliptiſchen Umriß; infolgedeſſen könnte man das Tier für 
eine Sandbiene halten, zumal die Hinterränder der Ringe mit weißen Binden verziert 
ſind, welche auf den drei vorderſten in der Mitte eine breite Unterbrechung erleiden, eine 
Zeichnung, welche man bei den Genannten häufig antrifft. Siehe da, die Bürſte an den 
Hinterſchienen rettet aus aller Verlegenheit; keine Sandbiene erfreut ſich dieſer Auszeichnung. 
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Eine glatte Röhre in der Erde dient als Brutſtätte. Sie wird durch Querwände in Zellen 
geteilt, welche von hinten nach vorn ſich mehren, ſobald die hinterſte zuerſt voll Honig⸗ 
ſeim und Blütenſtaub getragen und mit einem Eie beſchenkt worden war. Das charakte⸗ 

riſtiſche Kennzeichen dieſer Gattung beſteht in dem Vorhandenſein von nur zwei Unter- 

randzellen, von welchen die zweite in der Nähe ihrer Grenzen die beiden rücklaufenden 
Adern aufnimmt. Sonſt ſtimmt fie mit Macrocera überein. Die Nebenaugen ſtehen 
geradlinig, und die großen Klauen ſpalten ſich. — Amerika iſt ſehr reich an Arten, welche 
mit der unſerigen in den Geſchlechtsunterſchieden und der Körperfärbung große Überein⸗ 
ſtimmung zeigen. 

In den Holzbienen (Xylocopa) begegnen uns die ſtattlichſten Glieder der ganzen 
Familie. Der Geſtalt nach ſind es Hummeln mit einem mehr platten, auf ſeinem Rücken 
meiſt kahlen Hinterleibe, aber größer und bei näherer Betrachtung in weſentlichen Merk: 
malen von denſelben unterſchieden. Die vorderen der meiſt dunkel gefärbten, violett oder 

bronzeartig ſchillernden Flügel haben eine beiderſeits zugeſpitzte, am Hinterende etwas 
ſchnabelartig nach innen gebogene, mit mehr oder weniger deutlichem Anhange verſehene 
Randzelle. Die mittelſte der drei vollkommen geſchloſſenen Unterrandzellen, mit der erſten 

ziemlich von gleicher Größe, iſt faſt dreieckig, die dritte ſo lang, wie die beiden erſten zu⸗ 
ſammengenommen; in oder hinter ihrer Mitte mündet die zweite rücklaufende Ader, genau 
in ihrem Anfang die erſte. Die nicht eben breite Hinterſchiene wird ſamt ihrer langen 

Ferſe außen durch ein dichtes Haarkleid ſammelfähig, trägt zwei einfache Enddornen, die 
Ferſe die folgenden Fußglieder auf ihrer Außenſeite. Die Klauen ſind zweizähnig, die 
Nebenaugen in ein Dreieck geſtellt. Die Taſter des hornigen Unterkiefers ſetzen ſich aus 
ſechs, an Länge nach und nach abnehmenden Gliedern zuſammen; die der Lippe ſind ein⸗ 
geſtaltig, die Mundbildung mithin mit der der Afterbienen übereinſtimmend und ſomit die 
Verwandtſchaft der Holzbienen mit den vorangehenden nur durch die ähnliche Lebensweiſe, 
nicht, wie es ſein ſollte, durch den Körperbau bedingt. Abgeſehen von der geringeren 
Größe und ſchwächeren Behaarung an den Hinterbeinen, unterſcheiden ſich manche Männchen 
von ihren Weibchen durch ein vollkommen verſchiedenes Haarkleid oder erweiterte Glieder 
der Vorderfüße (wie bei der ſtattlichen Xylocopa latipes aus Oſtindien, Java 2c.), oder 
ihre Augen rücken nach dem Scheitel zu näher aneinander. Bei der kaffriſchen Holz— 
biene (Xylocopa caffra) beiſpielsweiſe ſieht das Männchen auf der Oberſeite gelblich 
olivengrün aus, während das ſchwarze Weibchen am Schildchen, Hinterrücken und auf dem 
erſten Hinterleibsgliede gelbliche Querbänder trägt. 

Die Holzbienen bauen ihre Zellenreihen in Holz und leben vorzugsweiſe in den 
heißen Teilen Amerikas, Afrikas und Aſiens; mehrere unter ſich ſehr ähnliche und ſeither 
ſehr häufig verwechſelte Arten kommen auch im ſüdlichen Europa vor, die eine davon 
nördlich bis zu einigen deutſchen Landen (Naſſau, Bamberg). Es iſt die violettflügelige 
Holzbiene (Xylocopa violacea), eine der mittelgroßen Arten von durchaus ſchwarzer 
Färbung und veränderlicher Größe; das dritte Fühlerglied iſt an der Wurzel ſtielartig 
verdünnt und ſo lang wie die drei folgenden zuſammengenommen. Beim Männchen, deſſen 

Hinterleib kürzer und eiförmig erſcheint, ſind die Fühler an der Spitze 8-förmig gebogen 
und die beiden vorletzten Glieder rotgelb gefärbt, die Hüften der Hinterbeine mit einem 
abwärts gerichteten Dorn bewehrt, der Innenrand der Schienen regelmäßig S-fürmig 
gebogen, gleichmäßig bewimpert und in einen rotbraunen Fortſatz ausgezogen, welcher 
breitgedrückt, lanzettförmig und gekerbt iſt. Nach Schenck fliegen im erſten Frühling (bei 
Weilburg) überwinterte Weibchen; von Juli bis in den Herbſt kommen, beſonders an 
Schmetterlingsblüten, junge Bienen beiderlei Geſchlechtes zum Vorſchein. Gerſtäcker hat 
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in zwei verſchiedenen Jahren bei Bozen in der Mitte des Auguſt an Veronica spicata 
die beiden Geſchlechter dieſer Art friſch gefangen, Kriechbaumer ebenſo bei Trieſt und 
Fiume in den erſten Frühlingsmonaten. Hieraus ſchließt erſterer, daß es nicht den Reau⸗ 

murſchen Beobachtungen widerſpreche, wenn zwei Bruten im Jahre angenommen würden, 
eine Entwickelungsweiſe, welche bei den nördlicher lebenden Bienen allerdings noch nicht 
beobachtet worden iſt, für die milderen Verhältniſſe jener ſüdlichen Länder aber nicht eben 

wundernehmen darf. Merkwürdigerweiſe iſt 1856 eine einzelne Holzbiene in England 
gefangen worden, und Newman meint, daß vielleicht die ſtarke Einfuhr von Orange— 
bäumen bei Gelegenheit der Induſtrieausſtellung die Veranlaſſung dazu gegeben habe. 

Mit kräftigem Geſumme fliegt das ſeinem Brutgeſchäft obliegende Weibchen an Latten, 
Bretterwänden, Pfoſten umher, läßt ſich von der Sonne beſcheinen und ſummt wieder 
davon. Dieſe Bewegungen dürften vor allem der Auswahl eines geeigneten Ortes gelten, 
wohin es ſeine Nachkommenſchaft bette. Altes 
Holz, eine morſche Pfoſte, ein mürber Baum⸗ f IN 
ſtamm, dem fetzenweiſe die Borke ſchon fehlt, 
eignet ſich dazu am beſten und ermöglicht die 
ſchwere Arbeit. Mit Eifer nagt die Biene ein 
Loch von dem Umfang ihres Körpers, dringt 
einige Millimeter in das Innere ein und 
wendet ſich nun nach unten. Hierzu bedarf 
ſie eines Meißels (jede Kinnbackenhälfte dient 
ihr dazu) und einer Zange, als ſolche wirken 
beide in Gemeinſchaft. Die Späne werden 

herausgeſchafft, und tiefer und tiefer dringt 
die Arbeit vor, bis eine gleichmäßige Röhre 
entſteht, welche 31 em lang ſein kann und 
ſich am Ende wieder etwas nach außen biegt. 
Die ſorgſame Mutter gönnt ſich nur ſo viel 
Ruhe bei dieſer Beſchäftigung, als zu einem 
und dem anderen Ausfluge nach Blumen nötig 
iſt, wo ſie durch Aufnahme von Honig neue 
Kräfte ſammelt. Hierbei ſchneidet ſie, wie 
beobachtet worden, die Kelchröhren der Seifen: 
blume auf, um zu dem Honig zu gelangen, verſucht es auch, die Stöcke der Honigbienen 
zu beſtehlen. In den unteren Teil der Röhre wird nun Honig mit Blütenſtaub vermiſcht 
in einer ganz beſtimmten Menge eingetragen, ein Ei darauf gelegt und etwa in der Höhe, 
welche der Dicke des Rohres gleichkommt, ein Deckel aus konzentriſchen Ringen von gekneteten 
Sägeſpänen aufgeſetzt. Die erſte Zelle iſt geſchloſſen und damit der Boden für die zweite, 
höher liegende, gewonnen. Dieſe bekommt eine gleiche Futtermenge und wieder ein Ei. 
In ſolcher Weiſe geht es fort ohne Unterbrechung, wenn nicht unfreundliches Wetter die— 
jelbe gebietet, bis der Raum mit einer Zellenfäule erfüllt iſt. Hiermit hat entſchieden die 
ſorgſame Mutter das Möglichſte geleiſtet und ihre Kräfte vollſtändig aufgerieben. Nehmen 
wir an, daß ſie im erſten Frühjahr ihre Thätigkeit begann, ſo legte ſie wahrſcheinlich unter 
ſonſt gleichen Verhältniſſen die Grundlage für mehr Nachkommen, als in der Zeit vom 
Auguſt an; will ſagen: die Nachkommen der erſten Brut ſind wohl, wie bei anderen, immer 
zahlreicher als die der zweiten. 

Nach wenigen Tagen ſchlüpft die junge Made aus, die ſich im äußeren Anſehen in 
nichts von den Maden unterſcheidet, wie ſie in der allgemeinen Überſicht zu dieſer Familie 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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verkleinert. 
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beſchrieben wurden. Sie liegt gekrümmt und füllt, wenn ſie nach ungefähr drei Wochen 
erwachſen iſt, die Höhlung der Zelle ziemlich aus, in welcher man ſchwarze Körnchen, ihre 
Auswürfe, neben ihr finden kann. Jetzt ſpinnt ſie ein Gehäuſe und verpuppt ſich. Da 
die unterſte die älteſte iſt, muß ſie natürlich auch zuerſt zur Entwickelung gelangen, die 
zweite zunächſt, die oberſte zuletzt. Wird ſie nun wohl ſo lange warten, bis die letzte ihrer 
Schweſtern bereit iſt, den Weg aus dem Kerker zu bahnen? Von der zweiten Brut — 
ja, denn da verhindert ſie der Winter am Hervorkommen; von der erſten, die während 
des Auguſt vollendet iſt, aber nicht. Es wurde ihr der kürzeſte Weg gezeigt, auf dem 
ſie ſich aus dem Kerker befreien kann. Sie ſteht auf dem Kopfe, braucht alſo nur etwas 
beweglich zu werden und nach vorn zu drängen, ſo wird ſie finden, daß der Raum ſich 
nachgiebig zeigt. Sie gelangt ſo an das Ende der Biegung, welches mit Spänen loſe 
gefüllt iſt; indem fie ihre Zangen inſtinktmäßig kennt, prüft fie dieſelben zum erſtenmal 
und nagt die dünne Haut zwiſchen ſich und der warmen Sommerluft durch. Dies nimmt 
wenigſtens Lepeletier an; Réaumur dagegen berichtet, daß die Mutterbiene das Loch 
am Ende der Röhre nage, bisweilen auch in der Mitte noch ein drittes. Die zweite, 
welche auskriecht, folgt der erſten nach, bis endlich die ganze Geſellſchaft ausgeflogen iſt 
und das Neſt leer ſteht. In Gegenden, wo Holzbienen ſich einmal eingebürgert haben, 
benutzen ſie ohne Zweifel jahrelang die alten Brutplätze und gewinnen bei ſonſt günſtigen 
Witterungsverhältniſſen mehr Zeit, um einer reicheren Nachkommenſchaft das Leben zu 
geben, als wenn ſie ſtets aufs neue in der eben beſchriebenen Weiſe Kinnbacken und Ge⸗ 
duld auf ſo harte Proben ſtellen müſſen. 

Die Schenkelſammler (Merilegidae) unterſcheiden ſich von den vorigen, wie 
wir ſchon ſahen, dadurch, daß die Sammelwerkzeuge dem Körper näher rücken, auf deſſen 
Seiten in der Nähe der Hinterbeine, deren Hüften und Schenkel übergehen, wenn auch 
an Schienen und Ferſe mancher Ballen gelben Blütenſtaubes hängen bleibt. Eingeſtaltige 
Lippentaſter kommen ihnen allen zu, ſo daß ſie nach der Latreilleſchen Einteilung den 
Afterbienen angehören. 

Die rauhfüßige Bürſten- oder Hoſenbiene Das ypoda hirtipes Lir, Fig. 1 u. 2, 
S. 243), welche Europa in ſeinem größten Teile bewohnt, ſoll wegen der Schönheit ihres 
Weibchens nicht unerwähnt bleiben, welche namentlich in der fuchsroten Behaarung rings 
um die Hinterſchienen und Ferſen, einer Flaſchenbürſte ähnlich, beſteht und in dem ſchwach 
niedergedrückten, kurz ſchwarzhaarigen, weißbandierten Hinterleibe, welcher nach der Spitze 
zu infolge der verlängerten Endfranſe verbreitert erſcheint. Eine Körperlänge von 11 bis 
13 mm verweiſt die Art zu den ſtattlicheren Sippengenoſſen. Ganz anders und weniger 
anſehnlich ſtellt ſich das kleinere, nach meinen Erfahrungen häufigere Männchen dar. Sein 
Hinterleib iſt ſpindelförmig, ſtärker gewölbt und mit gelblichgrauen Haaren ſparſamer 
bekleidet, ſo daß die Hinterränder der Ringe lichter erſcheinen. Die Fühler übertreffen 
die weiblichen etwas an Länge. Die Hoſenbiene erſcheint Anfang Juli und ſorgt ſofort 
für ihre Nachkommenſchaft, wobei, wie überall bei den Hymenopteren, den Weibchen die 
aufreibende Thätigkeit anheimfällt. In ſandigen Boden gräbt das Weibchen mit den Vorder⸗ 

beinen eine 40—60 em lange Röhre, im Rückwärtsſchreiten den Sand mit den Hinter⸗ 

beinen herausfegend. Dieſe Röhre führt anfangs ſchräg, ſpäter ſenkrecht nach unten. Auf 

der Sohle zweigt eine kurze Seitenröhre ab, welche in einem erweiterten Brutraum endet. 
Von hier werden nun in verſchiedener Höhe und nach verſchiedenen Richtungen bis ſechs 
Brutkammern angelegt, welche ſelbſtverſtändlich nach und nach entſtehen, nachdem jede 
vorhergehende mit Futter, Blütenſtaub und Honig und einem Eie verſehen und mit Sand 
verſchloſſen worden war. Die nach wenigen Wochen ausgeſchlüpfte Larve zehrt ihr Futter 
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auf, entleert ſich dann, wird feſter in ihrer Maſſe und kleiner und verweilt in dieſem 

Zuſtande bis wenige Wochen vor der Flugzeit der Biene; die Verpuppung erfolgt — wenn 
ſie nicht von einigen ſchmarotzenden Fliegenmaden, der Gattung Miltogramma angehörig, 
vorher aufgefreſſen worden iſt. 

Die Erd⸗ oder Sandbienen (Andrena) liefern mit der folgenden Gattung zu— 
ſammen, in den mittleren und nördlichen Gegenden unſeres Vaterlandes wenigſtens, ſicher 
den dritten Teil aller wilden Bienen, welche die honigſpendenden Blumen beſuchen und 
durch ihre raſtloſe Thätigkeit unter traulichem Geſumme den blütenreichen Landſchaften 
vom Frühling an einen beſonderen Reiz verleihen. Die Sandbienen beginnen den Reigen. 
Sie ſind es, welche im erſten Frühjahr wilden Fluges in Geſellſchaft der beſonneneren 

1, 2) Rauhfüßige Bürſtenbiene (Dasypoda hirtipes), Weibchen, Männchen. 3, 4) Schencks Erdbiene (Andrena 
Schenck), Männchen, Weibchen. 5, 6) Greiſe Erdbiene (A. eineraria), Weibchen, Männchen. 7, 8) Braunge— 
ſchenkelte Erdbiene (A. fulvicrus), Männchen, Weibchen. 9, 10) Große Ballenbiene (Hylaeus grandis), Männchen, 

Weibchen. Alle in natürlicher Größe. 

und ruhigeren Hausbiene um die Weidenkätzchen, blühenden Stachelbeerſträucher und andere 
Erſtlinge des jungen Jahres ſauſen und ſich lange beſinnen, ehe ſie ſich niederlaſſen, um 
ſchmauſend das Auferſtehungsfeſt der lebenden Schöpfung zu feiern. Sie ſind es, die an 
ſonnigen Hängen aus ihren Wiegen, Loch bei Loch, emporſteigen und ſich an ſolchen Stellen 
in Maſſen umhertreiben, um ihren Nachkommen Pflanzſtätten zu bereiten. Ihre Neſter 
legen ſie größtenteils in ſandigem Boden an, indem ſie in ſchiefer Richtung eine 13 bis 
30 em tiefe Röhre graben, an deren Ende rundliche Höhlungen ausarbeiten oder kurze 
Verzweigungen der Hauptröhre, wo die Zellen mit auffallend reichlichem Blütenſtaub 
gefüllt werden. Nachdem jede derſelben überdies noch ein Ei erhalten hat, wird nicht nur 
ſie, ſondern auch das Eingangsloch zu dem Baue mit Erde verſchloſſen. Die Sandbienen 
haben eine kurze, lanzettförmige Zunge, die ſich im Ruheſtand nicht zurückſchlägt, ſondern 
auf der Oberſeite des Kinnes zurückzieht, von Geſtalt der Figur 3 auf Seite 8, ſo daß 
Weſtwood die Bienen anderen Verwandten als „Spitzzüngler“ entgegengeſtellt hat. Die 
zugehörigen Taſter ſind eingeſtaltig und viergliederig, die des Unterkiefers ſechsgliederig. 

16* 
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Die Randzelle der Vorderflügel wird in der hinteren Hälfte wenig ſchmäler und liegt mit der 

gerundeten Spitze der Randader nicht an. Von den drei geſchloſſenen Unterrandzellen 
erreicht die erſte faſt die Länge der beiden anderen zuſammen, die zweite iſt die kleinſte, 
ziemlich quadratiſch, und nimmt den erſten rücklaufenden Nerv faſt in ihrer Mitte auf, die 
dritte verengert ſich bedeutend nach oben und empfängt die andere der eben genannten Adern 
weit hinter ihrer Mitte. Die ganze Außenſeite der Hinterbeine bis zum Ende der Ferſe 
iſt beim Weibchen mit dichten Sammelhaaren beſetzt und nicht minder die Seiten des 
Mittelleibes; innen an der Ferſe bildet kürzeres, dichtes Haar die ſchon öfters erwähnte 
Bürſte, jo daß die Weibchen an allen dieſen Teilen dicht mit Blütenſtaub bedeckt heim: 
kehren. Die Fußklauen ſind hinter ihrer Mitte mit einem Seitenzähnchen verſehen und 
haben zwiſchen ſich ein merkliches Hautläppchen. Der Hinterleib verſchmälert ſich an ſeiner 
Wurzel, iſt oval, lanzettförmig oder eirund. An ihm erkennt man leicht den Unterſchied 
beider Geſchlechter. Beim Weibchen iſt er flacher gedrückt, an der Spitze, d. h. am fünften 
Ringe, mit einer Haareinfaſſung, der „Endfranſe“, verſehen, welche das kleine ſechſte 
Glied mehr oder weniger bedeckt. Das kleinere Männchen, obſchon im Hinterleibe geſtreckter 

und oben mehr gewölbt, nimmt in ihm doch nie die Linienform an; durch die Fühler 
unterſcheidet es ſich kaum vom Weibchen, denn ſie werden unmerklich länger; dafür iſt 
ihm ein ſtarker Haarſchopf im Geſichte eigen und die Oberlippe manchmal in ihrer ganzen 
Ausdehnung licht gefärbt, niemals aber bloß am Vorderrand; weil es nicht einſammelt, 
fällt bei ihm die Behaarung der Hinterbeine viel ſparſamer aus als beim Weibchen. 

Die Erdbienen ſind reich an Schmarotzern, unter denen die kleinen Weſpenbienen 
(Nomada), ferner ein merkwürdiges Tier, welches wir ſpäter unter dem Namen Stylops 
näher kennen lernen werden, und ſelbſt die Larven von Käfern (Melos) eine hervorragende 

Rolle ſpielen. 
Nach Färbung und Bekleidung des Körpers laſſen ſich die zahlreichen Arten (Schmiede— 

knecht führt in feinen „Apidae europaeae“, 1882 —84, deren 188 auf, außerdem kommen 
noch zahlreiche Arten im Norden von Aſien, Afrika und Amerika, einige in Auſtralien vor) 
in ſolche gruppieren, deren Hinterleibshaut ſchwarz und rot gefärbt, in ſolche, wo ſie ein— 
farbig ſchwarz, manchmal mit blauem Schimmer, aber ohne Binden iſt, und endlich in 
ſolche, deren weniger entſchieden ſchwarzen Hinterleib helle Binden verzieren, welche mehr 
oder weniger dicht anliegender Behaarung ihren Urſprung verdanken. Dieſe letzte Abteilung 
enthält die meiſten und zum Teil unter ſich ſehr ähnlichen Arten. Aus jeder dieſer drei 
Abteilungen möge eine in Abbildung vorgeführt werden. 

Schencks Erdbiene (Andrena Schencki Moraw., Fig. 3 u. 4, S. 243) iſt am 
zweiten Hinterleibsring, mehr oder weniger auch im Anſchluß daran am erſten (und dritten) 
in der Haut rot gefärbt, im übrigen ſchwarz, an Kopf und Mittelleib ziemlich dicht graugelb 
behaart; beim Weibchen tragen die Hinterränder vom zweiten bis vierten Hinterleibsring 
weiße, ſchmale Haarbinden, die Schienenbürſte gelbliche Behaarung und das Leibesende 
eine braune Endfranſe. Das überall gleichmäßiger grau behaarte Männchen hat ein gelb— 
liches Geſicht mit zwei zarten ſchwarzen Pünktchen in der Mitte und einen dicht weiß 
behaarten Vorderrand desſelben. Dieſe Art fliegt bei uns vom Juni ab an blühenden 
Sträuchern und Kräutern, wie Rhamnus, an Zaunrebe, Hornklee und anderen, kommt 
auch in der Baſeler Gegend vor, überall jedoch nicht häufig. 

Die greiſe Erdbiene (Andrena cineraria I., Fig. 5 u. 6, S. 248) iſt ſchwarz, in 
der vorderen Körperhälfte mehr oder weniger dicht zottig weiß behaart, im Geſichte beim 
Weibchen einzelner, beim Männchen ſchopfartig, am Mittelleibe beim Weibchen dichter, 

aber auf dem Rücken zwiſchen den Flügeln ſchwarz, der blauſchwarze Hinterleib iſt auf dem 
Rücken hier kahl, dort an der Wurzel einzeln zottenhaarig; Schienenbürſte und Endfranſe 
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des Weibchens ſchwarz, die Flügel in der Außenhälfte ſtark getrübt. Dieſe ſtattliche Art 
fliegt ſehr zeitig, bei günftiger Frühlingswitterung ſchon Ende April, und ſcheint den Honig 
der Weidenkätzchen beſonders zu lieben; denn an ſolchen fing ich ſie hier ausſchließlich, fing 
ſie Imhoff bei Baſel; er erhielt ſie auch aus Genf und Aarau; in Livland, England 
kommt ſie gleichfalls vor und hat ſomit eine weite Verbreitung. Ihr ſehr ähnlich iſt die 
Andrena ovina KI., bei welcher der Rücken des Weibchens durchaus grünlich weiß behaart 
und der Hinterleib beider Geſchlechter entſchieden breiter, eiförmig iſt. | 

Die braungeſchenkelte Erdbiene (Andrena fulvicerus K., Fig. 7 u. 8, S. 243) 
iſt ſchwarz, am Kopfe und Mittelleibe braungelb zottenhaarig; der geſtreckte und glatte weib— 
liche Hinterleib iſt mit vier braungelben Binden, welche ſehr bald weißlich werden, und mit 
einer braunen Endfranſe ausgeſtattet. Die Sammellocken und die Schienenbürſte tragen 
dieſelbe Farbe. Das Männchen iſt auch noch am erſten Hinterleibsringe zottenhaarig, im 
Geſichte reichlich ſchwarz behaart und am Hinterleibe mit fünf hellen Querbinden verſehen. 
Auf dem ziemlich kahl geriebenen Rücken eines Weibchens meiner Sammlung ſitzen zwei 
gelbe Maiwurmlarven. Auch dieſe Art fliegt früh im Jahre (12. April 1874) an Weiden⸗ 
kätzchen, nach Schencks Erfahrungen hauptſächlich am Raps und Löwenzahn, hat dieſelbe 
Verbreitung wie die vorige, und die Männchen fahren dicht über den Boden hin, wenn 
ſie die Weibchen aufſuchen wollen. 

Die Ballenbienen, Schmalbienen (Hylaeus oder Halictus), weniger reich an 
Arten als die vorige Gattung, ſtimmen in der Lebensweiſe mit ihr überein und ſtehen 
beſonders deren dritter Abteilung hinſichtlich des äußeren Anſehens ſehr nahe. Das Weib— 
chen unterſcheidet ſich nur durch einen (glänzenden) kahlen Keilfleck mitten auf 
der Endfranſe, der Hinterleib des Männchens verſchmälert ſich linienartig, wird bis— 
weilen ſogar dicker hinter ſeiner Mitte; bei ihm iſt ſodann die Fühlergeißel bedeutend 
verlängert und häufig unterſeits ſamt dem Vorderrande der Oberlippe weiß gefärbt; 
auch die Beine haben bei vielen Arten mehr oder weniger ausgedehnte weiße Hautfarbe, 
ſo daß ſich hier einmal die Männchen leichter als die ihrer Gattung angehörigen Bienen 
erkennen laſſen, während in den zahlreichſten Fällen bei den Weibchen der Aderflügler der 
Gattungscharakter am meiſten ausgeprägt auftritt. Mit Ausnahme einiger anſehnlicheren 
Arten erlangen viele nur die mittlere Größe der Sandbienen; dagegen gibt es eine Menge 
ſehr kleiner, wie ſie bei den vorigen nur ſeltener vorkommen. Die Schmalbienen erſcheinen 
durchſchnittlich etwas ſpäter im Jahre als die Sandbienen, und ihre Weibchen gehören 
daher zu denen, die im Hochſommer das blühende Heidekraut und andere Blumen beſuchen 
und manchmal durch Abreibung ihres Haarkleides ſo entſtellt ſind, daß ſie ſich nicht mehr 
auf ihre Art deuten laſſen. Sie legen ihre Brutröhren am liebſten in hartem Boden an. 
Daher ſind ſie es, welche auf Wegen, durch reichen Verkehr oft ſteinharten, ſich umher— 
treiben. Kleine Löcher, neben jedem ein Erdhäufchen, erſchließen ſich dem aufmerkſamen 
Blicke, und verweilt man einige Zeit an dieſer Stelle, ſo huſcht hier ein Bienchen heraus, 
dort kommt ein anderes mit weithin leuchtenden Höschen an und verſchwindet in ſeinem 
Baue, deſſen Eingang ſo eng iſt, daß man meinen ſollte, unterwegs müßte ſich ſämtlicher 

Blütenſtaub abſtreifen. Steile Lehmwände, gegen Morgen oder Mittag gelegen und einen 
Hohlweg begrenzend, einer Lehmgrube angehörig oder auch nur die ſchmale Erhebung 
eines Feldraines bildend, ſind Brutplätze für andere Arten und werden den ganzen Tag 
über, ſolange er freundlich iſt, von Hunderten von Schmalbienenweibchen umſchwärmt, 

deren jedes ein- und ausfliegt, nie ſich verſieht, ſondern unter den Hunderten vollkommen 
gleicher Fluglöcher immer das ſeinige herausfindet. Sie endlich ſind es, die neben den 

großen Hummeln und anderen geſchäftigen Bienen in den Diſtelköpfen und anderen großen 
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Blumen ſchlafen oder einen vorübergehenden Regenſchauer abwarten, wenn es nicht möglich 
war, den heimiſchen Herd zu erreichen. 

Man kann ſie ihrer Kleidung nach ordnen in ſchwarze mit weißen Haarbinden am 
Hinterrand, an der Wurzel einiger oder aller Hinterleibsringe, in bindenloſe und 
in grüne, wenigſtens am Mittelleibe grüne Arten. Manchmal erſcheinen die Binden in 
der Mitte des Rückens ſo breit unterbrochen, daß nur ſeitliche Striche übrigbleiben. 

Die große Ballenbiene (Hylaeus grandis, Fig. 9 u. 10, S. 243), unſere ſtatt⸗ 
lichſte Art, wird ſich gut dazu eignen, die Unterſchiede beider Geſchlechter von denen der 
Sandbienen deutlich zu machen. Sie fliegt im Juli und Auguſt, beſucht ſehr gern die 
Diſtelköpfe und baut an ſonnigen Hängen in größeren Geſellſchaften beiſammen. 

Die rauhe Seidenbiene (Colletes hirta), welche den beiden vorigen Gattungen 
ſehr nahe ſteht, baut ihr Neſt in eine Erdhöhle, welche ſich, mehr wagerecht verlaufend, 
irgendwo im Lehmboden anbringen läßt. Die Zellen beſtehen aus einer derben Haut, der 
einer Schweinsblaſe ähnlich, und liegen wagerecht eine hinter der anderen. Man denke 
ſich eine Reihe von Fingerhüten gleicher Weite, den folgenden mit ſeinem Boden in die 
Offnung des vorigen geſchoben, und man hat ein Bild von der Anordnung dieſer Zellen, 
welche außerdem noch durch einen Ring aus derſelben Maſſe an der Verbindungsſtelle je 
zweier zuſammengehalten werden. Der Querdurchmeſſer einer Zelle beträgt etwa 71s mm, 

die Länge iſt nicht immer genau dieſelbe und ſchwankt zwiſchen 15 und 17,5 mm. Es 
bedarf wohl nicht erſt der Erwähnung, daß die erſte mit Futter (Honig und Blütenſtaub) 
gefüllt und darauf ein Ei gelegt ſein muß, ehe die Biene zur Anlage der zweiten fort— 
ſchreiten kann. Die verpuppten Larven, oder vielleicht ſchon die entwickelten Bienen, bleiben 
über Winter in ihren Zellen und werden im Mai durch die ſchöne Witterung hervorgelockt. 
Die Zellen, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte, waren an der Seite auf regel: 
mäßige Weiſe geöffnet, woraus ich ſchließe, daß jede einzelne Biene unabhängig von der 
anderen ihre Klauſe verläßt. 

Unſere Biene hat die Größe und Körperform einer zahmen Arbeitsbiene, durchaus 
ein graubraunes Haarkleid, welches jedoch auf dem Hinterleibe dünn genug it, um die 
ſchwarze Grundfarbe durchleuchten zu laſſen. Während beim Weibchen der obere Teil des 
Kopfes und die Unterſeite des ganzen Körpers mehr ſchwarz erſcheint, teils durch ſo ge— 
färbte Haare, teils durch die Sparſamkeit der lichten, hat das etwas kleinere Männchen 
hier einen weißlichen Anflug, einen ebenſolchen Haarſchopf im Geſicht, und auf dem Rücken 
ſind die Hinterränder der Leibesringe bei friſchen Stücken gleichfalls etwas lichter. Die 
Behaarung der Hinterbeine iſt bei dem Weibchen nur ſpärlich. Von den Sandbienen 
unterſcheidet ſich die Seidenbiene durch die vorn erweiterte, ſchwach ausgeſchnittene Zunge 
und die damit im Einklang ſtehende Verkürzung der übrigen Mundteile. 

Die Mörtelbiene, gemeine Maurerbiene (Chalicodoma muraria), dem An⸗ 
ſehen nach eine Hummel, braucht nicht ausführlich beſchrieben zu werden, da ſie in beiderlei 
Geſchlecht hier vorliegt. Es ſei nur bemerkt, daß das Weibchen durchaus ſchwarz ausſieht, 
einſchließlich der Flügel, welche nach der Spitze zu etwas lichter werden, daß das Männchen 
ſich fuchsrot kleidet, und endlich, daß die Zunge ſehr lang, die zugehörigen Taſter zwei: 
geſtaltig, die Kiefertaſter zweigliederig und die vorn verbreiterten Kinnbacken vierzähnig 
und vierfurchig ſind. Der Bauch iſt gleich dem Rücken ſtark behaart, und zwar beim 
Weibchen mit mehr borſtigen, nach hinten gerichteten Haaren, um den Blütenſtaub zur 
Futterbereitung damit einzutragen; es iſt mit einem Worte ein Bauchſammler. 

Nachdem ſich im Mai die Bienen durch ein rundes Loch aus ihren Neſtern hervor⸗ 
gearbeitet und unter ſtark ſummendem Umherfliegen gepaart haben, beginnt das Weibchen 
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mit dem Baue und legt dabei ſeine natürlichen Anlagen als Maurer an den Tag, denn 
die Wohnungen werden an Steine, allenfalls auch an der feſten, nicht lehmigen Außen— 
ſeite eines Hauſes angeklebt, wie es die Hausſchwalbe mit ihrem Neſte thut. Der Bau— 
ſtoff beſteht aus feinen Sandkörnchen, welche mittels Speichel ſich ſo feſt verbinden, daß 
Kraft und ein ſpitzes Werkzeug dazu gehören, um eine Zelle zu öffnen. In irgend einer 
ſchwachen Vertiefung, welche die Biene überall an ſolchen Stellen findet, ohne lange ſuchen 
zu müſſen, fertigt ſie in kürzeſter Zeit eine aufrecht ſtehende Zelle von der Form eines 
kleinen, ſich nach oben verengernden Fingerhutes. In einem Falle, wo ich ein Neſt zerſtört 
hatte, benutzte ſie die ſtehen gebliebenen Reſte als Unterlage zum Neubau. Die Zelle iſt 
inwendig geglättet, auswendig rauh, jo daß man die Sandkörnchen unterſcheiden kann. 
Sobald die Zelle ſo weit fertig iſt, daß ſie ſich oben wieder verengert, wird ſie voll Honig— 
brei getragen, ein Ei dar⸗ 
auf gelegt und ſo eilig wie 
möglich durch einen dem 
Boden genau entſprechen⸗ 
den Verſchluß vollendet. 
Sie ſieht dann aus wie 
das geſchloſſene Gehäuſe 
mancher Schmetterlings— 
puppen. Möglichſt ſchnell 
muß die Verwahrung ge— 
ſchehen, weil allerlei Feinde 
umherlungern, welche Bö— 
ſes im Schilde führen. | 
Neben dieſer erſten entſteht . rl 1 5 
in gleicher Weiſe eine zweite tor, 1 f I 0 

Zelle, die in dem Winkel, 1 | u 
welchen die Mauer mit der Mörtelbiene (Chalicodoma muraria). 5 get mit nr Bienen und 

hr » einer geöffneten Zelle mit Larve, 2) Männchen, 3) kämpfende Weibchen. Alles in 
Böſchung der erſten bildet, natürlicher Größe. 

7 de u) 
D 0 

I 

ihre Hinterwand bekommt. 
So wird nach und nach eine Vereinigung von mehr oder weniger Zellen fertig, welche 
zum Teil neben-, zum Teil übereinander liegen, ohne beſtimmte Ordnung, teils parallel, 
teils ſchräg gegeneinander gerichtet. Ihre Zahl hängt entſchieden von der Witterung und 
von den ſonſtigen Störungen ab, denen das bauende Weibchen ausgeſetzt iſt. Eine eigent— 
liche Heimat hat dasſelbe nicht; denn der frei gelegene Ort, wo es die Zellen aneinander 
mauert, bietet ihm in keiner Weiſe ein Obdach. Ich entſinne mich, nie mehr, eher weniger 
als zehn Zellen beiſammen gefunden zu haben. Dieſelben werden auf ihrer welligen Ober— 
fläche roh geglättet, ſo daß das Neſt ſchließlich einem Kotklumpen zum Verwechſeln ähnlich 
ſieht, welchen ein Bube an die Wand warf, und der nun angetrocknet iſt. 

Nur ein Weibchen erbaut die eben näher beſchriebene Zellengruppe, welche Anfang 
Juli mit dem Verſchwinden der Baumeiſterin fertig iſt. An einer anderen Stelle in der 

Nähe arbeitet meiſt eine zweite, dritte; denn man findet jene „Anwürfe“ in Mehrzahl. 
Dabei haben dieſe Bienen keinen Sinn für Geſelligkeit; im Gegenteil, ſie feinden ſich nach 

Reéaumurs Beobachtungen an. Während die eine arbeitet, erzählt er, kommt manchmal 
eine andere, welche die Zelle als ihr Eigentum beanſprucht und ſich nicht ſelten eine 
halbe Stunde lang gegen die zurückkehrende Eigentümerin wehrt. Sie fliegen mit den 
Köpfen gegeneinander und werfen ſich zu Boden, wo ſie ſich wie Fechter miteinander herum— 
balgen. Bisweilen fliegt die eine ſenkrecht in die Höhe und läßt ſich plötzlich auf die andere 
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herunterfallen, welche ſodann auszuweichen ſucht und rückwärts zu fliegen ſcheint. Endlich 
ermüdet eine und fliegt davon; iſt es die Eigentümerin, ſo kommt ſie bald wieder zurück, 
und der Kampf beginnt von neuem. Ob ſie ſich dabei zu ſtechen ſuchen, wurde nicht 
beobachtet. Geht einmal eine Biene während der Arbeit zu Grunde, ſo ergreift eine 
andere Beſitz vom angefangenen Baue, auch geſchieht dies, wenn ein altes Neſt leer ge: 
worden iſt, weil ſich die Eigentümerin nicht mehr darum kümmert. Es kommt ſodann 

eine andere, ſchafft die Geſpinſte und den Unrat heraus, trägt Futter ein und ſchließt die 
Zelle. Dabei gibt es gewöhnlich Kämpfe. So weit Réaumurs Bericht. — Die Made, 
deren Ausſehen keine weitere Eigentümlichkeit bietet, iſt bald erwachſen, ſpinnt eine glaſige 
Haut um ſich, wird zur Puppe und dieſe zur Biene, jedoch zu verſchiedenen Zeiten. Im 
heißen Sommer 1859 fand ich ſchon am 15. Auguſt entwickelte Bienen, am 10. April 

des vorangegangenen Jahres noch Maden. Feſt ſteht aber, daß jene auf natürlichem 
Wege nicht früher an das Tageslicht gelangen als dieſe, nämlich Anfang Juni. Die 
runden Löcher auf der oberen Seite des abgebildeten Neſtes ſind die von ihnen gearbeiteten 
Ausgangsſtellen, die eine untere Zelle wurde geöffnet dargeſtellt, um eine Larve zur An⸗ 
ſchauung zu bringen. 

Die Mörtelbiene hat manchen Feind aus den verſchiedenſten Inſektenordnungen, nach 
von Frauenfeld die Melo erythrocnemis, einen Käfer, und die Trauerfliege Argyro- 
moeba subnotata; ich erzog aus einem Puppengeſpinſte 16 Weibchen und 2 Männchen 
einer kleinen Zehrweſpe, welche Förſter Monodontomerus Chalicodomae genannt hat, 
eine reichlich 5 mm lange Pteromaline von dunkelgrüner Erzfarbe mit roſtrotem Fühler: 
ſchaft und von den Schienen an mit ebenſo gefärbten Beinen, um den Randaſt der 
ungeaderten Flügelchen etwas getrübt. Der Bohrer des Weibchens iſt von Hinterleibs⸗ 
länge. Er konnte meiner Anſicht nach nicht die Steinhülle bis zur Larve durchdrungen 
haben, ſondern die Eier mußten vor dem Schluſſe der Zelle gelegt worden und erſt viel 
ſpäter als das der Biene ausgeſchlüpft fein, damit die jungen Lärvchen in der mehr oder 
weniger erwachſenen Larve ihre Nahrung vorfanden. 

Von Bauchſammlern kennt man noch zahlreiche Arten, wie die Kugel- oder Woll⸗ 
bienen (Anthidium), darum mit letzterem Namen belegt, weil ſie ihr Neſt mit wolligen 
Pflanzenſtoffen ausfüttern. Ihr Hinterleib iſt faſt halbkugelig, kahl und gelbfleckig, oder 
gelb gerändert, was bei Bienen ſonſt ſelten vorkommt. Die Mauerbienen (Osmia) haben 
einen gleich breiten, oben ſtark gewölbten Hinterleib, viergliederige Lippen- und Kiefer⸗ 
taſter. Die Randzelle der Vorderflügel liegt mit ihrer Spitze der Randader nicht an, und 
der zweite rücklaufende Nerv mündet merklich entfernt vom Ende der zweiten und zugleich 
letzten Unterrandzelle in dieſe (Fig. 2, S. 214). Sie legen ihre Neſter in Mauerlöchern 
an, benutzen dazu auch den verlaſſenen Bau anderer Bienen in Holzpfoſten, Baumſtämmen ꝛc. 
und fertigen mehrere fingerhutförmige Zellen aus Sand oder Erde; andere fand man in 
leeren Schneckenhäuſern bauend, wie Osmia bicolor. Ein hübſches, hierher gehöriges 
Tierchen iſt die rote oder gehörnte Mauerbiene (Osmia rufa oder bicornis), 
welche wegen ihrer Größe und Bekleidung auf den erſten Blick an die gelbe Sandbiene 
erinnert. Ihr Hinterleib iſt goldig fuchsrot, auf dem Rücken ſchwächer behaart, ſo daß 
die ehern glänzende Körperhaut durchſcheint. Mittelleib und Kopf ſamt den Beinen 
ſind ſchwarz behaart, und beim Weibchen ragen über dem Munde an den Kopfſeiten zwei 
unregelmäßige, dicke Hörner gerade heraus. Sie fliegt ſehr zeitig im Frühjahr, niſtet 
gern in röhrenförmigen Höhlungen, welche ſie mit Lehm in Zellen teilt. Schenck fand 
zwiſchen Fenſterrahmen und der Bekleidung am Weilburger Gymnaſialgebäude eine Menge 
dieſer Zellen, 12— 20 nebeneinander, und alle aus Lehm gebaut. Nach Offnen des Fenſters 
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konnte man in ſie hineinſehen, da ſie dadurch ihrer Bedeckung beraubt worden waren. In 

den älteſten befanden ſich erwachſene Larven und wenig oder gar kein Futter mehr, in den 

folgenden wurden die Larven immer kleiner, die trockenen, pollenreichen Futtervorräte immer 

größer, dann folgten einige Zellen mit Eiern, und an der letzten baute die Biene noch, 

flog nicht weg, ſondern legte ſich wie die Hummeln mit emporgeſtreckten Beinen auf die 

Seite. Die zum Abfluß des Regens gebohrten Löcher erlaubten der Biene an bezeichneter 

Bauſtelle den Zutritt. 
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Gemeiner Blattſchneider (Megachile centuncularis). a Weibchen, b Männchen, vergrößert; e Roſenblatt mit mehreren 
Ausſchnitten und der arbeitenden Biene in natürlicher Größe; d ein Neſt in einem Weidenſtamme; e eine einzelne Zelle; 
k Deckelſtück; g, h Seitenſtücke; i ſenkrechter Schnitt durch eine Zelle mit dem am Boden liegenden Futterbrei; k Puppen— 

gehäuſe. Natürliche Größe. 

Sehr nahe verwandt mit der eben beſprochenen Gattung ſind die Blattſchneider 
oder Tapezierbienen (Megachile). Der Hinterleib des Weibchens flacht ſich auf dem 
Rücken bedeutend ab und ſticht mit dem Stachel meiſt nach oben; der zweite rücklaufende 
Nerv mündet näher dem Ende in die zweite Unterrandzelle, und der Kiefertaſter ſetzt ſich 
aus nur zwei Gliedern zuſammen. Beim Männchen ſind die Endglieder der Fühler breit— 
gedrückt und die beiden letzten Hinterleibsringe nach unten eingekrümmt; ihrer verſchieden— 
artigen Zähnelung wird eine beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt, wenn es ſich darum 
handelt, die ſehr ähnlichen Arten zu unterſcheiden. Bei einer Abteilung haben die Männ⸗ 
chen erweiterte Vorderfüße und weichen voneinander durch charakteriſtiſche Zeichnungen 
an der Innenſeite der zugehörigen Schenkel ab, bei der anderen bieten die Zähne am 

Ausſchnitt der Leibesſpitze, die Endglieder der Fühler und die Verteilung der Behaarung 
gute Anhaltspunkte. 

Dieſe Bienen bauen ihre Neſter in Baumlöcher, Mauerſpalten, Erdhöhlen und fer— 
tigen hier fingerhutförmige, aneinander gereihte Zellen, welche ſie in ganz beſtimmter Weiſe 
aus Blättern gewiſſer Pflanzen kunſtvoll zuſammenſetzen. Man hat Blattſtücke der Bitter: 

pappel, Weißbuche, Rainweide, der wilden Mohnblüte und beſonders des Roſenſtockes als 
Bauſtoff im Neſte gefunden. 
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Der gemeine Blattſchneider (Megachile centuncularis, S. 249) trägt ſich 

im Mittelleibe braungelb und ſchwärzlich untermiſcht. Das Alter läßt auch hier die Haare 
ergrauen, beſonders beim Männchen, welches ſich die wenigſten Sorgen zu machen braucht. 
Den faſt kahlen Hinterleib zieren nur vorn grauliche Zottenhaare und weiße, häufig unter⸗ 
brochene Binden die Hinterränder vom zweiten bis fünften Ringe. Rotbraune Sammel⸗ 
haare decken dicht den Bauch, und keine Ausſchnitte, ſondern nur undeutliche Zähnchen 
zeichnen das Endglied des Männchens aus. Nach Smith fliegt dieſe Art nicht nur in 
Europa, ſondern auch in Kanada und den Hudſonsbai-Ländern. 

Ende Mai, Anfang Juni erſcheinen die Bienen. Wie immer im Leben finden ſich 
die beiden Geſchlechter ſehr bald zuſammen, und nach der Paarung beginnen für das Weib— 
chen die Sorgen. Ob dieſe Art ausſchließlich in altem Holze oder auch in der Erde ihre 
Zellen baut, will ich dahin geſtellt ſein laſſen, jedenfalls ſind derartige Zellen hier und 
dort gefunden worden und können möglichenfalls zwei verſchiedenen Arten angehört haben. 
Die Höhle oder, beſſer geſagt, die Röhre war hier der Gang einer Weidenbohrerraupe, 
welche weiter zurechtgenagt wird, dort ein etwas verfallenes Mauſeloch, die eigne Ge⸗ 

burtsſtätte; kurz, überall mag die Anlage vorgefunden und zu dem beſtimmten Zwecke 
noch vervollkommt werden. In einem mir vorgekommenen Falle war es das Loch einer 
Zwirnrolle, welche an einem während des Tages geöffneten Fenſter aufrecht längere Zeit 
geſtanden hatte. Der Hauptteil der Arbeit beſteht im Zellenbau. In einer gewiſſen Haſt 
kommt die Biene herbeigeflogen, ſetzt ſich in der Weiſe, wie ſie unſere Abbildung zeigt, 

auf ein Roſenblatt und zirkelt ein Stück von der nötigen Größe heraus. Beim letzten 
Biſſe hat ſie es tütenartig gebogen zwiſchen den Beinen und iſt damit auch ſchon in der Ferne 
verſchwunden. War ihr die Bezugsquelle genehm, ſo iſt ſie ſehr bald wieder da, um weitere 
Einkäufe zu beſorgen. Die heimgetragenen Stückchen, zuſammengebogen wie ſie waren, 
werden jetzt losgelaſſen und ſchmiegen ſich vermöge ihrer Federkraft an die Wand an. Da 
find ihrer 3—4 größere, auf fie folgt eine zweite Schicht aus gleich großen, welche an 
einem Ende ſchmäler als am anderen ſind. Die vom gezahnten Blattrande gebildete Seite 
wird nach außen, die Schnittſeite nach innen gelegt. In dieſes Futteral bringt die Biene 
ein drittes aus abermals unter ſich gleichen Stücken, welche mit ihren Flächen die Fugen 
der vorigen decken, bis endlich der kleine Fingerhut fertig iſt. Gefüllt mit Honig und be⸗ 
ſchenkt mit einem Eie, erfolgt der Verſchluß mit einem vollkommen kreisförmigen Stück⸗ 
chen, auf welchem der gerundete Boden der nächſten aufgeſetzt wird und ſich allmählich 
die Kette aufbaut, deren eine von nur vier Gliedern wir hier ſehen. Die entwickelte 
Larve ſpinnt ein Gehäuſe, und äußerlich bleibt alles bis zum nächſten Frühjahr in der 
Ordnung, wie es die ſorgſame Mutter bei ihrem Tode hinterließ. Zu dieſer Zeit wieder⸗ 
holt ſich dasſelbe, was ſchon bei der Holzbiene erzählt wurde, nur mit dem Unterſchiede, 
daß der Ausmarſch nach oben erfolgt. — Obgleich die Biene, beſonders das Männchen, 
nicht ſelten auf Blumen angetroffen wird, ſo hat man doch das Auffinden eines Baues 
immer einem beſonderen Glücksumſtande zuzuſchreiben, da uns die Kunſt der Wilden 
Neuhollands abgeht, die durch das Blatt gekennzeichnete bauende Mutter im Laufe zu 
verfolgen und uns von ihr das Neſt zeigen zu laſſen, wie ſich jene den Meliponen gegen⸗ 
über verhalten. 

Die große Menge zum Teil recht artiger Bienen, deren Weibchen weder an den Beinen 
noch am Bauche mit Sammelhaaren ausgeſtattet ſind, welche man daher auch nie mit 
Blütenſtaub in die Erdlöcher hineinkriechen ſieht, in welche ſie zu bauen ſcheinen, werden 
für Schmarotzerbienen erklärt. Es iſt noch nicht ſehr lange her, daß man das Schma⸗ 
rotzerleben gewiſſer Hummeln entdeckt hat. 

* 
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Die ſchmarotzenden Bienen legen ihre Eier in die fertige Zelle eines Wirtes, ſchaffen 
vielleicht auch das rechtmäßige Ei beiſeite, wie bisweilen der Kuckuck. Die aus dem un— 

berechtigten Eie ſchlüpfende Larve ernährt ſich von den fremden Vorräten, und ſtatt der 
Art, die ſich mit dem Zellenbaue abgequält hatte, kommt ein die Bequemlichkeit liebendes 
anderes, wenn auch verwandtes Tier zum Vorſchein. Häufig ſind die Schmarotzer den Arten 
ähnlich, bei welchen ſie ſchmarotzen, und verſchaffen ſich durch dieſe Uniform den Zutritt 
zum fremden Neſte. Hinſichtlich ihrer Mundbildung gehören die Schmarotzerbienen bei— 
den natürlichen Familien, den Andreniden und den Apiden, an; ordnen wir daher die 
wenigen, hier näher zu beſprechenden Arten hiernach und beginnen mit den langzungigen. 

An die Hummeln ſchließen ſich hinſichtlich des allgemeinen Körperbaues die Schma— 
rotzerhummeln (Psithyrus oder Apathus) an. Von den ſechs in Deutſchland leben— 
den Arten ſind die Felſen-, Feld-, Sommer- und Wald-Schmarotzerhummel 
(Psithyrus rupestris, campestris, aestivalis und saltuum) die verbreitetſten. Ihre 

Weibchen unterſcheiden ſich von den wahren Hummeln durch folgende Merkmale: die Ober— 
lippe iſt unten ſtumpfwinkelig, während ſie dort gerade endigt, die Nebenaugen ſtehen in 
flacher Bogenlinie. Die Hinterſchienen haben kein Körbchen, ſondern nach außen eine er— 
habene und behaarte Oberfläche, ihre Ferſe keinen Henkel. Die Oberſeite des Hinterleibes 
iſt mit Ausnahme der Endglieder faſt kahl und glänzend, das letzte Glied eingekrümmt 
und auf der Unterſeite mit einer winkeligen Erhabenheit verſehen, welche jederſeits eine 
Ecke bildet. Sit es ſomit bei näherer Betrachtung leicht, ein Psithyrus- von einem Bom- 
bus-Weibchen zu unterſcheiden, ſo bedürfen die Männchen ſehr ſorgfältiger Prüfung und 
laſſen ſich trotzdem noch leicht miteinander verwechſeln. Der Kopf der Schmarotzerhummeln 
iſt kürzer, faſt ſo lang wie breit, vorn meiſt ſtärker behaart als hinten, eine verdickte Fühler⸗ 
geißel und nach außen konvexe, gekörnte Hinterſchienen mit gleichmäßiger Behaarung kenn— 
zeichnen ſie. Da die Weibchen ihre Eier in die Neſter der geſelligen Hummeln, und zwar 
derer legen, denen ſie ſelbſt am ähnlichſten ſehen, ſo bedürfen ſie keiner Gehilfen, wie ſie 
jene in den unausgebildeten Weibchen haben; ſie erſcheinen im Frühjahr, ihre Männchen 
merklich ſpäter. 

Zu den gemeinſten und artenreichſten Schmarotzerbienen gehören die Weſpenbienen 
(Nomada), die bunteſten in der ganzen Familie. Ihr meiſt nur 8,75—13 mm langer 
Körper iſt faſt kahl, der elliptiſche, beiderſeits etwas zugeſpitzte Hinterleib gelb-, weiß, 
rotfleckig oder bandiert, auf glänzend ſchwarzem oder rotem Grunde. Das Rückenſchild— 
chen trägt zwei Warzen. Die Hinterſchienen ſind zwar etwas breitgedrückt, aber nur mit 
wenig kurzen Härchen, beſonders an der Unterſeite, bekleidet. Die nach außen häufig ge 
trübten Vorderflügel haben eine große Randzelle, welche ſich beiderſeits mäßig zuſpitzt, 
drei Unterrandzellen, deren erſtere ungefähr ſo groß iſt, wie die beiden anderen zuſammen. 
Für die Mundteile gelten eine lange Zunge, zweigeſtaltige Lippen- und ſechsgliederige 
Kiefertaſter als maßgebend. Das etwas kleinere Männchen unterſcheidet ſich durch ſchmä— 
leren, ſpitzer endenden Hinterleib, den Mangel einer Franſe, welche am vorletzten Ringe 
des Weibchens ſitzt, und meiſt durch dichtere Behaarung an der vorderen Leibeshälfte, 
beſonders Silberbehaarung im Geſichte, von ſeinem Weibchen. 

Die Weſpenbienen ſchmarotzen hauptſächlich bei den Sandbienen, aber auch bei den 
Schmalbienen, den Langhörnern und bei der Gattung Panurgus, ſchwärmen alſo zahl— 
reich da, wo dieſe ihre Erdlöcher haben. Man ſieht dann die Weibchen in nicht eben 

raſchem Fluge über die Erde hinſtreichen, um die Neſter jener an Dämmen, Nainen, Wald: 
rändern ꝛc. aufzuſuchen. Die einen erſcheinen ſehr früh im Jahre, andere ſpäter, einige 
beſonders im Herbſte, nach Schencks Anſicht einige ſogar zweimal im Jahre. Die Erſt— 
linge verſammeln ſich mit ihren Wirten und anderen Kerfen auf den blühenden Weiden— 
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kätzchen, an Stachelbeerblüten und ſpäter an blühenden Kräutern. Beim Ruhen vom Abend 
an und an unfreundlichen Tagen ſchon vor der Nachtzeit zeigen ſie, die Heimatloſen, eine 
eigentümliche Gewohnheit. Sie beißen ſich nämlich mit ihren Kinnbacken in ein Blättchen 
oder Zweiglein feſt, ziehen die ſämtlichen Beine an, legen die Fühler zurück und hängen 
ſo in ſenkrechter Stellung an ihrem Munde. Die zahlreichen, in Größe und Färbung oft 
veränderlichen Arten ſind zum Teil ſchwer voneinander zu unterſcheiden, und manche 
unſerer heimiſchen kommen auch in Nordamerika vor, während ſie in den heißen Erdſtrichen 
durch andere Formen vertreten ſind. Um ein Bild dieſer zierlichen Bienen zu geben, iſt 
hier (Fig. 1 u. 2) eine mittelgroße, gleichzeitig die bunteſte Art vorgeführt, welche ſich erſt 
im Spätſommer und Herbſte zeigt: die weißfleckige Weſpenbiene (Nomada Rober- 
jeotiana). Der in beiden Geſchlechtern breite und kurze Hinterleib iſt im erſten Gliede 

1, 2) Weißfleckige Weſpenbiene (Nomada Roberjeotiana), Männchen, Weibchen. 3) Gemeine Waffenbiene 
(Melecta punctata). 4, 5) Kegelbiene (Coelioxys rufescens), Weibchen, Männchen. 1, 2, 5 etwas vergrößert. 

rot, in den folgenden nach der Regel ſchwarz oder nach hinten allmählich durch Rot in 
dieſe Farbe übergehend, beim Männchen mit dreieckigen weißen Seitenflecken, beim Weib⸗ 
chen nur mit zwei ſolchen jederſeits und einem viereckigen an den Spitze. Der mattſchwarze 
Mittelleib iſt beim Männchen gelb gefärbt, wie das Geſicht und die Fühlergeißel unten, der 
Schaft, das Schildchen und die Beine ſind mehr oder weniger rot, die hinterſten außerdem 
an den Schenkeln ſchwarz gefleckt. Beim Weibchen ſind die helleren Zeichnungen etwas 
ſparſamer und nur bis rot herabgehend. 

Kräftiger im Baue und am Kopfe und Mittelleibe zottig behaart find die Trauer: 
bienen, Waffenbienen (Melecta), leicht kenntlich an den weißen Haarfleckchen auf 
dem ſchwarzen, breiten, hinten plötzlich zugeſpitzten Hinterleibe. Die Randzelle iſt regel⸗ 
mäßig oval, die drei Unterrandzellen, ebenſo die Mundbildung wie vorher. Am ſtark ge⸗ 
wölbten Schildchen werden zwei Seitenzähne durch die Behaarung verſteckt. Das Weib: 
chen ſticht mit einem ſehr langen und kräftigen Stachel nach oben, während das Männ⸗ 
chen gern um ſich beißt. Sie ſchmarotzen bei Anthophora und, wie Lepeletier meint, 
bei den größeren Megachile-Arten. Die gemeine Waffenbiene (Melecta punctata 
K., Fig. 3) iſt an der vorderen Leibeshälfte ſchmutzig weiß (graugelb) behaart und 
ſchmarotzt vorherrſchend bei Anthophora retusa. Die punktierte Waffenbiene 
(Melecta luctuosa Scop.) iſt an denſelben Stellen rein weiß behaart, ſchmarotzt vor: 

herrſchend bei Anthophora àestivalis, acervorum und intermedia und fliegt daher zum 
Aufſuchen der Neſter an der Erde entlang, wenn ſie nicht am Natterkopf und an anderen 
Blumen der Nahrung nachgeht. 
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Die Kegelbienen (Coelioxys, Fig. 4 u. 5), nächſt den Weſpenbienen für unſere 
Gegenden das artenreichſte Schmarotzergeſchlecht, welches in ſeiner Körpertracht durchaus 
den Bauchſammlern unter den Kunſtbienen entſpricht, nur daß, wie der Name andeuten 
ſoll, der Hinterleib beim Weibchen ſpitz endigt, ſtumpfer und mehrzähnig beim Männ— 
chen und auch hier nach oben gebogen iſt. Außerdem charakteriſieren das erhabene, 
jederſeits bedornte Rückenſchildchen, nur zwei Unterrandzellen, eine kurze, viereckige 
Oberlippe und ein eigentümlicher, unangenehmer Geruch die ſchwer zu unterſcheidenden 
Arten, welche ſämtlich ſchwarz ausſehen und mit verwiſchten weißen Haarflecken oder 
Binden gezeichnet ſind. Sie ſchmarotzen bei denſelben Gattungen wie die vorigen und bei 
Saropoda. 

Vor einer Reihe von Jahren führte mich mein Weg in der erſten Hälfte des Juni 
an das Stallgebäude einer ländlichen Wirtſchaft. Die Vorderſeite desſelben beſtand aus 
einer ziemlich langen, nicht übertünchten, gegen Mittag gelegenen Lehmwand und war 
reich geſegnet mit Bienen, Mauer- und Goldweſpen, wie ich nie wieder jo viele bei ein— 
ander geſehen habe. Die Wand war faſt ſiebartig durchlöchert. Von den Bienen herrſch— 

ten vor die drei Gattungen Anthophora, Melecta und Coelioxys, ſchwärmten und 
ſummten durcheinander, daß es ein Vergnügen gewährte, dem bunten Treiben zuzuſchauen, 
und ich nur bedauerte, einen ſo prächtigen Beobachtungsplatz nicht näher meiner Behau— 
ſung zu haben. Unſere beiden Schmarotzer lungerten hier und da umher und paßten 
nur den günſtigen Augenblick ab, in welchem eine Schnauzenbiene ausfliegen würde. 
Kaum war ſie fort, ſo ſtellte ſich auch ſchon ein Unberufener ein, um die Wohnung ge— 
nau zu unterſuchen. Ließ er ſich unvorſichtigerweiſe einmal von der zu früh heimkehren— 
den Eigentümerin erwiſchen, ſo gab es einen Kampf, welcher gefährlicher ausſah, als er 
wirklich war; denn die rechtmäßige Bewohnerin ging bald nach der Balgerei ihrer ge— 
wohnten Beſchäftigung nach, und die andere hatte die erhaltene Lehre ſchnell wieder ver— 
geſſen; auch ſie ſetzte ihre Schnüffeleien fort, geſchah es nicht in dem, ſo geſchah es in 
einem anderen Neſte. Den Schmarotzern im Bienengewande ganz ähnlich treiben es die 
kleineren, nach ihrem prächtigen Goldglanze benannten Weſpchen, deren perſönliche Be— 
kanntſchaft wir bald machen werden. 

Hiermit verabſchieden wir uns von den Blumenweſpen und wenden den Raub— 

weſpen unſere Aufmerkſamkeit zu, welche im Grunde weniger durch ihre Lebensweiſe als 
in der äußeren Erſcheinung zu verſchieden ſind, um in einer einzigen Familie vereint bleiben 
zu können. 

Die Falten weſpen oder Weſpen ſchlechtweg (Diploptera, Vesparia) zeichnen 
ſich vor allen anderen Hautflüglern dadurch aus, daß in der Ruhelage die Vorder— 
flügel in einer Längsfalte die hinteren teilweiſe umfaſſen und, zur Seite des 
Hinterleibes Platz greifend, dieſen nicht bedecken. Der nackte oder faſt nackte Körper hat 
meiſt nicht die ſchwarze Hautfarbe, welche bei den Blumenweſpen zur Regel gehört, ſon— 

dern gelbe, auch weiße Flecke oder Binden erzeugen am Kopfe und Hinterleibe bunte 
Abwechſelung. Wir finden ähnliche Färbungen in ſpäteren Familien wieder, aber im 
Gefolge anderer Fühler⸗, anderer Flügelbildung, jo daß bei einiger Umſicht keine Ver⸗ 
wechſelungen möglich ſind. Unſere Weſpen tragen, wie die Bienen, gebrochene Fühler, 
bei den Männchen wegen geringerer Entwickelung des Schaftes allerdings weniger augen— 
fällig, und einen Wehrſtachel nur im weiblichen Geſchlecht und in dem dritten Stande, 
wo er vorkommt. Obgleich die Weſpen ſelbſt nur den Süßigkeiten nachgehen, welche ſie 
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mit der bei den meiſten kurzen Zunge auflecken, verwöhnen ſie ihre Larven nicht durch der⸗ 
gleichen Leckerbiſſen. Dieſelben werden vielmehr infolge der Raubtiernatur mit anderen 
Kerfen aufgefüttert, welche in zerkauten Biſſen verabreicht werden. Die größte Zahl der 
Familienglieder bewohnt die wärmeren Erdſtriche, während Europa einen verhältnismäßig 
nur ſchwachen Beitrag liefert; je weiter ſich ein Land vom Gleicher entfernt, deſto ärmer 
wird es an Weſpen. 

In ihrem Körperbau und teilweiſe in der Lebenseinrichtung bieten die Faltenweſpen 
trotzdem mancherlei Unterſchiede und Grund zu einer Verteilung auf drei Sippen. Bei 
den einen haben die Vorderflügel nur zwei geſchloſſene Unterrandzellen, nimmt das Kopf⸗ 
ſchild in einer vorderen Ausrandung die Oberlippe auf und endigt die Zunge in zwei feine 
Fädchen. Das Schildchen reitet auf dem dahinter liegenden Teile, dem ſogenannten 
Hinterſchildchen. Die Fühler endlich erſcheinen aus nur acht Gliedern zuſammengeſetzt, 
indem die letzten, nach vorn keulenartig anſchwellenden, zu dicht aneinander liegen, um 
erkannt werden zu können. Mit den eben erwähnten Kennzeichen ſtattete Mutter Natur 
die Schmarotzerweſpen (Massaridae) aus, etwa 30 Arten, welche in warmen Län⸗ 
dern leben und auch in zweien, Celonites apiformis und Ceramius Fonscolombi, dem 
ſüdlichen Europa angehören. Die Lebensweiſe der meiſten iſt noch nicht hinreichend erforſcht, 
da man ſie aber bei einigen als eine ſchmarotzende erkannt hat, meint man, die ganze Sippe 
als ſolche bezeichnen zu dürfen. 

Die Lehm- oder Mauerweſpen (Eumenidae) bilden die zweite Sippe. Sie haben 
im Vorderflügel drei geſchloſſene Unterrandzellen (man könnte ſogar von vieren ſprechen, 
weil der Cubitus meiſt bis zum Flügelſaume reicht), eine lange, dreiteilige Zunge, faden⸗ 
förmige Taſter, ſechsgliederige an den Kiefern, viergliederige an der Unterlippe, ein herz⸗ 
förmiges oder ovales, nie in einen Zahn auslaufendes Kopfſchild; die Augen reichen bis 
zur Wurzel der Kinnbacken herab und ſind am Innenrande, nahe dem Scheitel, tief aus⸗ 
geſchnitten. Die gebrochenen Fühler verdicken ſich ſchwach nach vorn und beſtehen aus 12 oder 
13 Gliedern. Die Kinnbacken, länger als breit, pflegen ſchnabelartig nach unten zu ſtehen. 
Die Krallen der Füße tragen an der Innenſeite einen, in ſeltenen Fällen mehrere Zähnchen, 
und die Mittelſchienen nur einen Sporn. Wie die vorigen leben ſie einzeln, vorzugs⸗ 
weiſe in Lehmwänden, ſteilen Abhängen fetten Sandes, einige in trockenen Pflanzenſtengeln, 
in welchen ſie Zellenreihen von Erde anlegen (Odynerus rubicola), unſere heimiſchen Arten 
wenigſtens nie in ſchlichter Erde oder lockerem Sande, und verſorgen ihre Brut ein für 
allemal mit dem gehörigen Vorrat eingetragener Larven. 

Die Papierweſpen (Vespidae) endlich leben zumeiſt geſellig, bauen ſehr künſt⸗ 
liche Neſter und haben unfruchtbare Weibchen als Arbeiter, welche die Brut auffüttern, 
wie die Honigbienen und Hummeln. Außerlich ſtimmen fie ſonſt in allen Stücken mit den 
vorigen, haben aber einfache Fußklauen, an den Mittelſchienen zwei Sporen, eine kurze, 
vierlappige Zunge, kürzere Kinnbacken, bis zu deren Wurzel die Augen meiſt nicht 
herabreichen, und ein mehr viereckiges Kopfſchild. Die beiden letzten Sippen führten bei 
Linné den Gattungsnamen Vespa. 

Eine ungemein artenreiche, über die ganze Erde verbreitete Lehmweſpengattung, welche 
die eine Grundgeſtalt des Hinterleibes vergegenwärtigt, iſt Odynerus. Dieſer nämlich 
anhangend, beginnt mit einem mehr oder weniger glockenförmigen Gliede, welches in der 
Weiſe ſchmäler als das zweite wird, daß der Hinterleib an der Verbindungsſtelle beider 
etwas eingeſchnürt erſcheint und beſonders am Bauche eine tiefe Grube bekommt; das Kopf⸗ 
ſchild iſt ausgerandet und läuft ſeitlich in je ein Zähnchen aus. Schwarz, lebhaft gelbe 
Binden am Hinterleibe und vielleicht noch gelbe Fleckchen am Kopfe oder Mittelleibe, ſtellt 
ſich als die faſt allen Arten gemeinſame Tracht heraus. Das kleinere, ſchlankere Männchen 
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hat eine etwas breitere Hinterleibsſpitze mit zwei Anhängen an den Geſchlechtswerk— 
zeugen, welche nach dem Tode nicht ſelten wie zwei kleine Stacheln, jederſeits einer, aus 
jener hervorragen; außerdem charakteriſiert es ſich bei vielen Arten noch durch die an 
der Spitze ſpiralig nach außen umgebogenen Fühler. Man hat in Rückſicht auf kleine 
Abweichungen von dieſem allgemeinen Baue, ob z. B. der Hinterrücken gerundet oder 
kantig, das erſte Hinterleibsglied gerundet oder durch eine Querleiſte vorn in einen ſteil 
abfallenden vorderen und einen wagerechten hinteren Teil geſchieden iſt, ob die Kinn— 
backen drei, auch vier, oder ob ſie fünf Zähne an der Kaufläche haben, ob die rücklaufen⸗ 
den Adern näher oder ferner von den Enden der zweiten Unterrandzelle münden ꝛc., in 
neueren Zeiten verſchiedene Gattungen davon abgetrennt, welche aber entſchieden vielfach 
ineinander übergehen. 

fl) ul 

1) Weibchen, Eingangsröhren und geöffnetes Neſt der Mauer-Lehmweſpe (Odynerus parietum). 2) Gemeine Gold: 

weſpe (Chrysis ignita). 3) Neſt und Weibchen der franzöſiſchen Papierweſpe (Polistes gallica). Alles natürl. Größe. 

Die Mauer⸗Lehmweſpe (Odynerus parietum, Fig. 1) ändert in der gelben 
Zeichnung und der Größe (6,5 —13 mm) mannigfach ab und hat daher von den Kerf— 
kennern mehrere Namen erhalten. Es wäre eine ſehr ausführliche Beſchreibung nötig, um 
ſie mit Sicherheit von mancher ähnlichen Art zu unterſcheiden. Der Hinterrücken hat 
eine Mittelfurche und fällt gegen den erſten Hinterleibsring ſteil ab; dieſer, vorn gleich— 
falls ſteil abſchüſſig, wird hinten von einer gelben, ſeitlich weit vorgreifenden Binde be— 
ſäumt, in ihrem Verlaufe gleich breite Binden zieren die übrigen Ringe, und auch am 
Bauche werden gelbe Einfaſſungen ſichtbar. In der Regel ſind die Beine von der Hinter— 
hälfte der Schenkel an gelb. Die gelben Zeichnungen an Kopf und Bruſtkaſten bedingen 
beſonders die vorkommenden Abarten. Beim Männchen biegen ſich die beiden letzten 
Fühlerglieder hakig nach hinten, das Kopfſchild iſt durchaus gelb, aber der Fleck unter den 
Flügeln fehlt. 

Die Mauer⸗Lehmweſpe erſcheint in den letzten Tagen des Mai, und man kann das 
Weibchen den ganzen darauf folgenden Monat mit der Fürſorge für die Nachkommen be— 
ſchäftigt ſehen. Sein Neſt legt es in einer alten Lehmmauer oder in der Wand einer 
Lehmgrube an. Es arbeitet nach und nach mit ſeinen Kinnbacken ein Loch von etwa 
10 em Tiefe und einem Umfang, welcher denjenigen ſeines Körpers wenig übertrifft; 
dabei wird der fortzuſchaffende Lehm fleißig mit Speichel und gewiß auch durch reichliches, 
zu dieſem Zwecke eingenommenes Waſſer benetzt und erweicht. Dieſe gelockerten Klümpchen 
finden weitere Verwendung. Die Weſpe legt damit vor dem Eingange ihrer Wohnung 
ein Rohr an, welches in dem Maße wächſt, als das Loch größer wird. Es geht anfangs 
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wagerecht in die Mauer hinein, biegt ſich aber allmählich nach unten. Die einzelnen 
Lehmſteinchen, welche mit Hilfe des Mundes und der Vorderbeine ringsum angeſetzt werden, 
läßt der Bau noch erkennen. Nicht aller Lehm, welcher aus der Mauer geſchafft werden 

muß, um dem Neſte ſeine gehörige Tiefe zu geben, wird äußerlich an die Galerie angeſetzt; 
denn man kann öfters beobachten, wie die Weſpe ihren Kopf aus der Mündung dieſer 
hervorſteckt und ein Klümpchen aus ihrem Munde herabfallen läßt. Man hat verſchiedene 

Gründe aufgeſucht, welche wohl das Tier zu ſolch einem Vorbaue beſtimmen könnten, und 
gemeint, er ſolle Schutz gewähren vor feindlichen Angriffen, die brennende Hitze der Sonnen: 
ſtrahlen abhalten, oder welche wunderliche Anſichten noch zu Tage gefördert worden ſind. 
Ohne meine Anſicht durch direkte Beobachtung beweiſen zu können, meine ich, daß die Weſpe 

das Baumaterial in der Nähe haben will, wenn ſie ſpäter das Neſt zu verſchließen hat. 
Iſt die Wohnung fertig, ſo beginnt das Eintragen der Nahrung. Die ſorgſame Mutter 
bringt, ſie mit den vorderen Beinen an ihre Bruſt drückend, im Fluge Larven angetragen, 
welche irgend einem Blattkäfer, gewiß auch noch anderen Kerfen, wie kleinen Schmetter⸗ 
lingen, angehören. Iſt ſie angelangt, ſo faßt ſie die Beute am Kopfe, zieht ſie, darauf 
reitend, bis nach dem hinterſten Raume des Neſtes und drückt ſie an die Wand an; die 
nicht getötete, ſondern durch den Stich nur gelähmte und willenloſe Larve nimmt eine 
ihrer Körperform entſprechende ringartige Lage in der engen Röhre ein. Eine zweite, 
dritte, bis acht und noch mehr, welche ſämtlich regelmäßig nebeneinander geſchichtet werden, 
folgen nach und erfüllen den Brutraum ungefähr in der Weiſe, welche das bloßgelegte 
Neſt unſerer Abbildung erkennen läßt. Wenn der ausreichende Vorrat zuſammen iſt, wird 
ein Ei dazugelegt und die Offnung mit Lehm verſchloſſen. 

Um ein zweites Ei abſetzen zu können, muß die Baukunſt von neuem in Anwendung 
kommen. Daß die Arbeit bei günſtiger Witterung indes ſchnell von ſtatten gehen müſſe, 
folgt aus einer Beobachtung Réaumurs, welcher in Zeit von einer Stunde eine Weſpe 
bis zu ihrer Körperlänge in die Mauer vordringen ſah. Indes gilt hier die ſchon früher 
geäußerte Bemerkung wieder, daß ſchon vorhandene, alte Baue benutzt werden; auch glaubt 
man, daß die der Schnauzenbienen zur Verwendung kämen. Nach wenigen Tagen ſchlüpft 
die Made aus, läßt eine Larve nach der anderen bis auf ihre Haut verſchwinden und iſt 
nach höchſtens drei Wochen erwachſen. Hierauf ſpinnt ſie ein ſchmutzig braunes, ziemlich 
feſtes Gehäuſe, welches auf dem Boden ihres Lagers feſtgeklebt iſt, und wartet hier das 
Frühjahr ab. Wenige Wochen vor dem Erſcheinen der Weſpe wird ſie zur Puppe, und 
jene durchbricht den Verſchluß ihrer Zelle leicht, um an das Tageslicht zu gelangen. 
Wesmael erzählt ein artiges Geſchichtchen, welches Zeugnis von gewiſſem Nachdenken des 
Tieres ablegt. Eine Weſpe fand ein von einer Blattwicklerraupe zuſammengerolltes Blatt 
auf, unterſuchte die beiden offenen Enden mit den Fühlern, lief dann in die Mitte, zwickte die 
Rolle mit ihren Zähnen, eilte ſodann wieder nach beiden Enden, unterſuchte fie und wieder: 
holte das Zwicken und Nachſehen, bis endlich das geſtörte Räupchen an der Offnung ſeiner 
Wohnung erſchien; hier ward es ſofort erfaßt und fortgeſchleppt. 

Eine weitere ſehr ähnliche Art iſt die Antilopen-Lehmweſpe (O dynerus Anti- 

lope), deren reichlich 15 mm meſſendes Weibchen an dem gelben oberen Bogenrande des 
Kopfſchildes und an dem breiteren Ausſchnitte zu erkennen iſt, welcher die gelbe Binde 
des erſten Hinterleibsgliedes auszeichnet. — Die zahnbeinige Lehmweſpe (Odynerus 
spinipes) hat keine Quernaht am erſten Hinterleibsgliede, wie die beiden vorigen, keinen 
Ausſchnitt an der gelben Binde desſelben und ſchmälere Binden an den übrigen Ringen; 
bei dem Männchen ſind überdies die Mittelſchenkel unterwärts mehrfach ſtark ausgekerbt 
und die Fühler an der Spitze ſtark ſpiralig gewunden. Sauſſure beſchreibt 207 Arten 
von dieſer Gattung aus allen Erdgegenden. 
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Eine zweite Formenreihe der Lehmweſpen bietet die ebenſo ausgebreitete, aber arten— 
ärmere Gattung Eumenes, welche der ganzen Sippe ihren Namen gab und neuerdings 

gleichfalls in mehrere Gattungen zerlegt worden iſt. Der Hinterleib iſt hier geſtielt, 
d. h. das erſte, hinten ſtark angeſchwollene Glied verengert ſich nach vorn ſtielartig, und 
der vom zweiten an ſpindelförmige, vorn ſich gleichmäßig in ſanfter Rundung einſchnürende 

Hinterleib ſetzt ſich daran. Dieſer Bau gibt ſo recht eigentlich die ſchlanke „Weſpentaille“. 
Der Bruſtkaſten, an ſich ſchon kurz, faſt kugelig, erſcheint gegen einen ſo geſtreckten Hinter— 
leib weſentlich verkürzt. Beim Männchen, welches an der Hinterleibsſpitze das vorher ſchon 
erwähnte Erkennungszeichen trägt, bildet das letzte Fühlerglied einen dünnen, ſtark zu— 

geſpitzten Haken. 
Die einzige Art, welche in Europa am nördlichſten geht und auch in Deutſchland 

nicht zu den Seltenheiten gehört, iſt die Pillenweſpe (Eumenes pomiformis, das 
Männchen führt auch den Namen Eumenes coarctata). Ihr Kopfſchild randet ſich 
vorn deutlich aus, der Mittelleib fällt hinten ſteil ab, das erſte Hinterleibsglied erſcheint 
in ſeiner etwas größeren hinteren Hälfte becherförmig, das zweite gleich lange hat den 

vierfachen Umfang. Der 13—15 mm lange Körper iſt ſchwarz, reicher gelb gezeichnet als 
bei den vorigen Arten und wenn möglich noch veränderlicher. Lepeletier fand an einem 
Strauche derbe Lehmzellen, ſo ziemlich von der Größe und Geſtalt einer Haſelnuß; ſie 
enthielten ähnliche grüne Larven wie die Neſter der Odynerus parietum, und er ver— 
mutet, daß ſie der Pillenweſpe angehörten, weil er bei einer anderen Gelegenheit an einem 

feuchten, rauhen Sommertage unter gleichen Verhältniſſen eine angefangene Zelle bemerkte, 
in welcher ein Weibchen der genannten Weſpe ſaß und ſich bei ſeiner Annäherung zur 
Wehr ſetzte; in anderen vollendeten Zellen lagen die eben erwähnten grünen Larven. 
Überdies wird von dieſer Art behauptet, daß ſie zwei Bruten im Jahre habe, indem von 
den überwinterten Weibchen im Juni die Nachkommen erſchienen und ſich von dieſen im 
Auguſt, nach 23tägiger Entwickelungszeit, dieſelben zum zweiten Male zeigen. Die ge— 
meine Goldweſpe (Chrysis ignita, Fig. 3, S. 255) gehört zu den Schmarotzern der 
Pillenweſpe. 

Die Mehrzahl der geſelligen oder Papierweſpen (Vespidae) ſetzt uns durch den 
Bau ihrer Burgen und Paläſte in Staunen und Verwunderung. Nun und nimmermehr 
ſuchen wir bei einem ſo kriegeriſchen, wilden Weſen, als welches uns doch alle Weſpen 
erſcheinen müſſen, den Sinn für die Werke des Friedens. Auch hier finden wir Waben 
wie bei den Honigbienen, aber keine doppelten, ſondern einfache, mit den Offnungen der 
Zelle nach unten gerichtete und nicht aus Wachs bereitete; auch hier unentwickelte Weibchen, 
welche als „Arbeiter“ dieſelben erbauen. Den Bauſtoff liefern vorherrſchend Pflanzenteile, 
welche, durchkaut und reichlich mit dem chitinhaltigen Speichel gemiſcht, zu jenen ſpröderen 

oder mehr federnden Kunſtwerken werden. Die ſehr elaſtiſchen, papierartigen Neſter be— 
ſtehen aus langen Baſtzellen, die pappartigen aus verfilzten Pflanzenhaaren oder einem 

Gemenge ſolcher mit ähnlichen Gefäßbündelſtückchen. Das mehr bröckelige Erzeugnis unſerer 
Horniſſen iſt Rindenparenchym und erſcheint immer gebändert, weil es verſchiedenen Bäumen 
entnommen wurde. In wenigen Fällen verarbeiten ausländiſche Weſpen auch thonige Erde 
oder den Miſt pflanzenfreſſender Tiere. 

Weit mannigfaltiger als der Stoff iſt der Bauplan und die Anheftungsweiſe der 
Neſter. Die einen legen ſich tafelförmig an die Unterſeite eines Blattes oder an einen 
Baumſtamm an, die anderen umfaſſen mit ihrem oberen Ende einen Aſt und hängen in 

Form einer Walze, eines ſtumpfen Kegels, einer Kugel oder einer Halbkugel daran herunter, 
oder verſtecken ſich zwiſchen Zweigen und Blättern, von welchen ſie teilweiſe durchſetzt 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. f 17 
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werden; in noch anderen Fällen erhält der ganze Bau in einem oder in mehreren Stielen 
ſeinen Stützpunkt. Das einfachſte Neſt beſteht aus einer, auch aus mehreren Reihen ſechs⸗ 
ſeitiger Zellen, welche am häufigſten roſettenförmig in einem Kreiſe ſtehen, die Mündungen 

nach unten gerichtet. Ständen die Waben aufrecht, ſo würde ſich die Näſſe des Regens 
in ihnen anſammeln, außerdem ginge die Wärme, welche zum Ausbrüten der Larven und 
deren Entwickelung unumgänglich notwendig iſt, ſtets verloren. Mit dieſem einfachen Bau 
begnügen ſich jedoch die meiſten Weſpen, beſonders diejenigen nicht, welche in größeren 

Geſellſchaften beiſammen wohnen. Sie umſchließen in der Regel ihre Waben mit einer 

Hülle, und zwar auf zwei weſentlich verſchiedene Arten. Sie bauen deckelwabige oder 
ſäulenwabige Neſter, wie man ſich kurz ausdrücken kann. Betrachten wir beiſpielsweiſe 
das zierliche Neſt der 6,6 mm langen Polybia sedula (Fig. 1) aus Südamerika. Das 
Weſpchen erſcheint durch reichlich blaßgelbe Zeichnung auf mattſchwarzem Grunde bunt 
und heftet ſein Neſt mittels einiger Stielchen an die Unterſeite eines Blattes. Iſt die 
erſte Wabe fertig, ſo wird unter ihr in ungefähr halber Zellenlänge ein Deckel als Schluß 
angebracht und durch die Verlängerung der Seitenwände jener an ihr befeſtigt. Zum Ein- 
gang bleibt ſeitlich ein Flugloch. Weil ſich die kleine Geſellſchaft vermehrt, wird die 
Behauſung zu eng. Dem läßt ſich ungemein leicht abhelfen: an den Deckel der erſten 
Wabe baut man eine zweite an, hier, wie wir ſehen, ungefähr in dem gleichen Umfang 
wie die erſte, verlängert die Außenwände der Randzellen, um wieder einen Deckel für 
dieſe zu bekommen, welcher in gleichem Abſtand unter den Zellenmündungen hinläuft 
und in ſeiner Verbindungswand mit der Wabe ebenfalls ein Flugloch bekommt. Unſere 
Figur zeigt eine bereits vollendete dritte Wabe, und die Senkſtriche unter deren Deckel 
deuten die Anlage zu einer vierten an. Je nach dem Bedürfnis laſſen ſich die Stock⸗ 
werke vermehren, und das ganze Neſt bildet zuletzt eine immer länger werdende Walze. 
Bei einer anderen Art kann es die Kegelform annehmen, bei einer dritten in der Mitte 

mehr anſchwellen. 
In etwas veränderter Weiſe (Fig. 2) baut die Polybia rejecta. Sie legt die erſte 

Wabe feſt um einen Zweig und läßt in der Mitte des Deckels das Flugloch. Bei Ver⸗ 
größerung des Neſtes durch eine zweite Wabe bleibt für dieſe an der entſprechenden Stelle 

das Flugloch offen, das erſte bekommt einen ſchnüröſenartigen Anſatz und wird jetzt Fahr: 

loch genannt. In dieſer Weiſe ſetzt ſich der Bau fort, ſo weit und weiter, als unſere ſchema⸗ 

tiſche Abbildung lehrt. Ebenſo baut der Chatergus chartarius, eine mittelgroße Weſpe 
von ſchwarzer Farbe, deren anhängender Hinterleib gelb gebändert iſt. Die in Cayenne 
ſehr häufige ſchwarze Tatua morio, deren breiter Hinterleib ſich wie bei Eumenes vorn 
etwas ſtielartig verdünnt, und deren Flügel ſtark gebräunt erſcheinen, hängt ihre manchmal 
mehrere Fuß langen Neſter an Zweige, welche ganz ebenſo umfaßt werden wie bei der 
Polybia rejecta. Dieſelben unterſcheiden ſich in ihrer Bauart nur dadurch von denen 
der eben genannten, daß das Flugloch und dem entſprechend die Fahrlöcher nicht in der 
Mitte des Deckels, ſondern an ſeiner Seite, nahe der Hüllenwand, angebracht ſind. Dieſe 
Neſter ſehen braun aus, ſind ſehr hart und dick und müſſen ſehr viel Näſſe aushalten. 
Sie werden nämlich mit Beginn der Regenzeit angelegt und wachſen während derſelben 
immer größer, überziehen ſich infolge der Feuchtigkeit mit Moos und anderen krypto⸗ 
gamiſchen Pflänzchen, werden zu „bemooſten Häuptern“, welche lange noch an den Bäumen 
hängen bleiben, nachdem ſie mit Beginn des Winters, der trockenen Jahreszeit, ausgeſtorben 
ſind. Das Pariſer Muſeum bewahrt nach Sauſſure ein zuſammengedrückt walzenförmiges 
Neſt der Polybia liliacea Braſiliens auf, welches durch ſeine Größe Zeugnis von der 
ungeheuern Menge gibt, in welcher dieſe Weſpen beiſammen wohnen können. Dasſelbe 
iſt unten abgebrochen, mithin unvollſtändig, und mißt dennoch bei einer Breite von 31,4 
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bis 62,8 em deren 125,5 — 157 in die Länge, indem es aus 26 Waben oder Stockwerken 
aufgebaut iſt. Es erweitert ſich allmählich nach unten, hat eine runzelige, dünne Hülle, 
braunrote Farbe, ziemlich grob holzartiges Anſehen und die Fahrlöcher in der Mitte der 
Deckel. Die Polybia cayennensis baut gleichfalls deckelwabige Neſter aus einem eijenz, 
quarz⸗ und glimmerhaltigen Thone von gelbgrauer Grundfarbe und hängt fie an dünnen 
Zweigen auf, welche ſchief abwärts wachſen. Die bedeutende Schwere des Bauſtoffes ſetzt 
hier der Größe bald Grenzen. Neſter von 36,6 cm Länge und 10,5 cm Breite gehören 
zu den umfangreichſten, welche bisher aufgefunden worden ſind. Bei allen dieſen Neſtern 
und anderen nach ihrem Stile gebauten, den deckelwabigen, wie wir ſie nannten, hängt 
die Hülle auf das engſte mit den Zellen zuſammen, und jeder Hohlraum zwiſchen beiden 
fehlt. Keine einzige europäiſche Faltenweſpe fertigt ſolche Neſter an, wohl aber zahlreiche 

Arten, welche im ſüdlichen Amerika heimaten. 

ATT! 
1) Polybia sedula. 2) Polybia rejecta. 3) Chatergus apicalis. 4) Polybia ampullaria. 

Schematiſche Darſtellung von verkleinerten Neſtern. 

Die Weſpen der Alten Welt ſowie viele amerikaniſche, welche ihre „ſäulenwabigen“ 
Neſter mit Hüllen umgeben, folgen einem anderen Plane. Dieſelben umſchließen ringsum 
in gewiſſem Abſtande die Waben, welche durch Säulchen aneinander befeſtigt ſind und 
wie Stockwerke aufeinander folgen, mit einem „Mantel“. Die Fahrlöcher werden hier 
überflüſſig, weil die Waben ringsum zugänglich ſind. Bei allen dieſen Neſtern herrſcht 
die Ei⸗ oder Kugelform vor, in ihren inneren Einrichtungen können jedoch zwei weſentliche 
Verſchiedenheiten vorkommen, welche unſere beiden letzten Abbildungen veranſchaulichen. 
Der ſüdamerikaniſche Chatergus apicalis, ein durchaus ſchwarzes Weſpchen, legt mehrere 
geſtielte Waben untereinander an einem Zweige an und umgibt ſie mit einer aſchgrauen 
papierähnlichen Hülle in einer Weiſe, wie der Längsſchnitt (Fig. 3) andeutet. Wieder 
anders ſehen die Neſter anderer Arten aus, welche nach gleichem Plane bauen. Während 
hier die Säulchen, welche die Waben tragen, einzeln am fremden Gegenſtande angeheftet 
werden, verbinden ſie in den meiſten Fällen die Waben untereinander, wie beiſpielsweiſe 
die Polybia ampullaria, deren Neſt wir an der Unterſeite eines Blattes in unſerer letzten 
Figur (4) erblicken; zur Erläuterung ſei nur noch hinzugefügt, daß die zweite Wabe durch 
einen Seitenpfeiler mit der Hülle zuſammenhängt. Mit dieſem Neſte ſtimmen im Weſent⸗ 
lichen die Neſter unſerer Weſpen überein, von denen ſich die einen an den Zweigen von 
Buſchwerk oder Bäumen, andere in Erdlöchern, wieder andere in hohlen Baumſtämmen, 

1 
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unter vorſpringenden Wetterdächern oder an ähnlichen Stellen finden, welche vor dem 
Einfluſſe des Regens geſchützt ſind. Je nach der Bauſtelle ändert die Weſpe dann nicht 

ſelten den Plan. So bedürfen die Horniſſenneſter, welche in einen hohlen Baumſtamm 
eingekeilt ſind, der Hülle nicht, dieſe fehlt dagegen nie, wenn die Geſellſchaft das Neſt frei 
aufhing. — Abweichend von den eben beſprochenen Hauptformen bauen die zahlreichen 
kleinen Arten der im heißen Amerika ſich weit verbreitenden Gattung Nectarinia. Die 
papierartige Hülle iſt im allgemeinen kugelig, beſteht nur aus einem Blatte und nicht aus 

Schichten blattartiger Stückchen wie die meiſten anderen, außerdem umſchließt ſie keine 
Stockwerke im Inneren; vielmehr bilden die Zellen konzentriſche, ineinander geſchachtelte 
Kugeln von größerer oder geringerer Regelmäßigkeit und zerbrechlichem Bauſtoff. Die 
Waben ſind durch Bänder an die Hülle und durch ſpiralig gewundene Papierſtreifen mit⸗ 
einander befeſtigt. An dieſen letzteren Verbindungsſtellen behalten ſie Offnungen, ſo daß 

die Streifen gewiſſermaßen die Treppen darſtellen, welche zu den Waben führen. Indem 
ſie aber wieder als Böden der Zellen dienen, erfüllen ſie einen dreifachen Zweck. Das 
Innere iſt von zahlreichen Aſten durchzogen, welche dem loſen Bau mehr Halt verleihen. 
Derartige Neſter erlangen manchmal 62,3 em im Durchmeſſer und find außerordentlich 
reich an Zellen. Dieſe Andeutungen müſſen genügen, um einen Begriff von der großen 
Mannigfaltigkeit zu geben, welche uns neben der großen Zierlichkeit in der Ausführung 
das höchſte Staunen abnötigt. Alle dieſe Bauten ſind nur auf einen Sommer berechnet. 
Im Frühling wurden ſie von einem befruchteten Weibchen, welches den Winter über 
verſteckt war, begonnen, mit der Zeit durch die zahlreichen Arbeiter vergrößert, genau in 
dem Plane, welchen die Stammmutter angab, und wenn die böſe Zeit herannaht, ſind 
ſie verödet und verlaſſen, gerade ſo wie bei den Hummeln. 

Die mehrfach erwähnte, hauptſächlich in Südamerika zahlreich vertretene, überhaupt 
nur den Gleicherländern angehörige Gattung Poly bia erinnert in der äußeren Erſcheinung 
lebhaft an Eumenes. Der Hinterleib iſt hier ebenfalls durch einen hinten ſtark ange— 
ſchwollenen Stiel vom Bruſtſtück abgerückt. Gedenkt man aber der bereits angeführten 
Sippenunterſchiede, daß hier die Mittelſchienen immer zwei Enddornen, die Füße ein- 
fache Klauen tragen, daß die Augen nicht bis zur Wurzel der Kinnbacken herabreichen, 
ſo wird man nicht im Zweifel ſein, ob man eine geſellige oder eine einſam lebende Weſpe 
vor ſich habe. Überdies erreichen die Polybien nicht die Größe vieler Eumenesarten, haben 
vom zweiten Gliede ab einen mehr ovalen oder faſt kugeligen Hinterleib, während er ſich 
dort in der Regel ſpindelförmig nach hinten ſtark zuſpitzt. Der Körperfärbung ſcheint 
hier eine andere Idee zu Grunde zu liegen, und ſo laſſen ſich allerlei Unterſcheidungs⸗ 
merkmale zwiſchen beiden auffinden. 

Eine zweite, über alle Weltteile verbreitete Gattung geſelliger Weſpen heißt Polistes. 
Der Hinterleib iſt hier im Umriß lanzettförmig, das erſte Glied verengert ſich zwar all: 
mählich nach vorn, verlängert ſich aber nicht ſtielartig, und indem der Hinterrücken ſchräg 
abfällt, entſteht zwiſchen ihm und dem Hinterleib eine bedeutende Kluft. Das Kopfſchild 
iſt vorn winkelig vorgezogen, am oberen Rande faſt gerade abgeſtutzt und ein Fühler vom 
anderen ziemlich entfernt. Die in Länge und Breite nahezu gleichen Kinnbacken ſind an 
der Kaufläche von vier Zähnen bewehrt, deren drei gleiche hinterſte gleiche Abſtände von- 

einander haben, während der Spitzenzahn, welcher dem Nachbar ſehr nahe ſteht, ſich durch 
Kürze und Stumpfheit vor den anderen auszeichnet. Die männlichen Fühler endlich biegen 
ihre Spitzen hakenförmig nach außen. Die Neſter gehören zu den einfachſten und beſtehen 
aus einer, ſelten zwei Waben, welche unbedeckt bleiben. Die franzöſiſche Papierweſpe 
(Polistes gallica) iſt nicht nur in Frankreich, ſondern auch in Deutſchland ſehr weit 
verbreitet; hier wie es ſcheint in der Abart Polistes diadema, wo nicht die Fühlerſpitzen 
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durchaus gelb, ſondern höchſtens an der Unterſeite rotgelb gefärbt ſind. Der ganze Körper 
iſt reichlich, aber veränderlich auf ſchwarzem Grunde gelb gezeichnet. Vor allem ſind ſämtliche 
Hinterränder der Hinterleibsringe ringsum mit gelben Einfaſſungen geziert, welche auf 
dem Rücken nach vorn wie ausgefreſſen erſcheinen, am Bauche der mittleren Auskehlung 

entbehren. | 

Im erſten Frühjahr erſcheint das befruchtete und überwinterte Weibchen und baut an 
dem Zweige eines Buſches, einem Stamme, wie unſere Abbildung (S. 255, Fig. 3) angibt, 
oder unter einem Mauervorſprunge, an einem kurzen Säulchen einige wenige Zellen, welche 
mit der Zeit eine hüllenloſe Roſette bilden. Der Sommer muß ſehr günſtig ſein, wenn die 

kleine Geſellſchaft ſich derartig vermehrt, daß eine zweite Bruttafel nötig wird, welche der 
erſten durch ein Mittelſäulchen angeheftet iſt. Lepeletier beobachtete derartige Neſter öfters 
bei Paris und ſchätzt die Bürger eines ſolchen Staates zu der ſpäteren Jahreszeit, in 
welcher Männchen und Weibchen vorhanden find, auf 60—120 Stück, letztere auf 20—30. 
In einzelnen Zellen hat er auch Honigvorräte angetroffen, welche ſeiner Anſicht nach für 
die Erziehung der weiblichen Larven beſtimmt ſind. 

Am 16. Auguſt 1873 fand ich in Gmunden das Neſt der Abart mit ſeinen Bewohnern 
und zahlreichen gedeckelten Zellen unter der Pfoſte eines Fenſters zu ebener Erde, wo es 
infolge eines abgebrochenen Steinteiles eine kleine Höhlung ausfüllte. Die Weſpen ſaßen 
in größter Ruhe auf dem Neſte, erhoben ſich ſämtlich höher auf den Beinen, als ich mich 
ihnen näherte, und ſetzten ihre Flügel in ſanft ſchwingende und ſchwirrende Bewegung, 
ließen es aber geſchehen, daß ich das ſchnell abgelöſte Neſt ſamt ihnen in eine unterge— 
haltene Schachtel fallen ließ und dieſe ſchloß, ohne daß nur eine weggeflogen wäre. Dieſer 
Umſtand und die Lage des Neſtes (das Fenſter gehörte der Vorderſeite des mit einer Bier— 
brauerei verbundenen Gaſthauſes an, und eine belebte Fahrſtraße führte an demſelben 
entlang) ſprechen für die geringe Scheu und den weniger wilden Charakter dieſer Weſpen. 
Nachdem dieſelben durch Eingießen von Schwefeläther betäubt worden und vom Neſte ab— 
gefallen waren, wickelte ich dieſes in Papier und legte es in eine Pappſchachtel neben 
einigen Reiſebedarf, da die Zeit meines dortigen Aufenthaltes bald abgelaufen war. Später 
ſah ich, im Dampfwagen ſitzend, an der vor mir hochliegenden Reiſetaſche einige Polistes 
umherſpazieren. Alle Puppen im Neſte waren nach und nach ausgekrochen, und die Weſpen 
hatten das Weite geſucht, auch ſchwache Spuren ihres Triebes zum Bauen zurückgelaſſen: 
denn mehrere Zellen inmitten der Wabe zeigten weiße Ränder, zu welchen das Einpacke— 
papier den Stoff geliefert hatte. 

Weit intereſſanter ſind die Beobachtungen, welche von Siebold an derſelben Abart 
angeſtellt hat. Er hing nämlich an kleine Brettchen die bei München nicht ſeltenen Neſter 
an der Süd- und Oſtſeite von Bretterwänden oder Gebäuden feiner Umgebung auf, um 
ſie jederzeit unterſuchen zu können. Nachdem er nun beobachtet hatte, daß die jungen 
Geſellſchaften gegen den Sommer hin neben der Stammmutter nur Arbeiter, aber noch 
keine Männchen enthielten, fing er von einigen Neſtern die Mutterweſpe weg, entfernte aus 
den Zellen ſämtliche Eier und die ſehr jungen Larven, ſo daß nur die mehr erwachſenen den 
Arbeitern gelaſſen wurden. Nachdem jene einige Tage von dieſen verpflegt worden waren, 
fanden ſich in den geleerten Zellen neue Eier, welche nach von Siebolds Anſicht nur 
von den jungfräulichen Arbeitern gelegt ſein konnten, da dieſelben niemals fremde Weſpen 
auf dem Neſte dulden. Aus dieſen Eiern entwickelten ſich Männchen, wodurch für den 

Beobachter der vollſtändige Beweis geliefert war, daß bei Polistes gallica die Männchen 
durch Parthenogeneſis aus unbefruchteten Eiern entſtehen, wie bei der Honig— 
biene dies ſchon länger bekannt iſt. 



262 Zweite Ordnung: Hautflügler; zweite Familie: Faltenweſpen. 

Die Gattung Vespa begreift heimiſche Arten von ſo übereinſtimmenden Formen und 
Farbenzeichnungen, daß es bisweilen ſchwer wird, ſie mit Sicherheit voneinander zu unter⸗ 
ſcheiden, zumal bei manchen die Männchen von ihren Weibchen in letzterer Hinſicht ab⸗ 
weichen und dadurch die Schwierigkeiten in Feſtſtellung einer Art noch erhöhen. Die meiſten 
heimiſchen ſind ſchwarz und gelb und in der Verteilung dieſer Farben ſehr übereinſtimmend. 
Gewöhnlich haben die Hinterränder der Leibesglieder gelbe Ränder, welche ſich in der 
Mitte nach vorn auskehlen und bei dem Weibchen mit zwei ſchwarzen Punkten gezeichnet 
ſind; bei den Arbeitern entwickeln ſich dieſe Binden etwas ſchwächer und nehmen mehr 
die Geſtalt von Zacken an, da die ſchwarzen Punkte nicht immer ringsum gelb eingefaßt 
ſind. Die Geſtalt des Hinterleibes iſt bei Vespa ſpindelförmig, er ſtutzt ſich an der 
Wurzel ſenkrecht ab und hängt dem gleichfalls ſteil abfallenden Hinterrücken an, daher 
der Zwiſchenraum zwiſchen beiden eng und tief. Das Kopfſchild randet ſich oben und unten 
flach bogenförmig aus und nähert ſich dort den Fühlerwurzeln ſehr. Die Kinnbacken ſind 
vorn merklich breiter als hinten und ſchräg abgeſtutzt, mit Zähnen an der unteren Hälfte 
ihrer Kaufläche verſehen, die an Größe von vorn nach hinten zunehmen. Die Fühler des 
Männchens, in der Geißel merklich länger, krümmen ſich nicht an deren Spitze nach außen. 
Die Weſpen bewohnen Europa in wenigen Arten, die gemäßigten und kälteren Gegenden 
Amerikas weit zahlreicher, kommen in China, Java und Oſtindien vor; aus Afrika und 
Neuholland ſind mir keine bekannt. Die Waben ihrer Neſter werden von einer blätterigen 
Hülle umgeben. 

Die Horniſſe (Vespa crabro) läßt ſich durch ihre bedeutende Größe und durch 
die an der vorderen Körperhälfte vorherrſchende rote Farbe ohne Mühe von den übrigen 
Arten unterſcheiden. Sie kommt in ganz Europa und nördlich bis Lappland vor. 

Das überwinterte Weibchen beginnt Anfang Mai den Neſtbau an einem Balken, in 
einem leeren Bienenkorbe alter Bauart, in einem hohlen Baumſtamme und an anderen 
einſamen und von Menſchen gemiedenen Ortlichkeiten, und zwar mit einem Stück Kugel⸗ 
fläche der künftigen Hülle, deren Innenſeite an einem kräftigen Säulchen die erſte Wabe 
mit nach unten offenen, ſechsſeitigen Zellen angefügt wird. Der Bauſtoff beſteht aus der 
grünen Rinde verſchiedener Bäume, beſonders junger Eſchen, welche bisweilen ringsum 
abgeſchält und hierdurch weſentlich beſchädigt werden. Mit Zuthat von Speichel wird er 
zu einer gleichmäßigen Maſſe tüchtig zuſammengearbeitet und in Form und Größe einer 
Wicke zwiſchen Kinnbacken und Vorderbruſt eingetragen. Zu Hauſe angekommen, hält die 
Horniſſe ihr Baumaterial zwiſchen den vorderſten Knieen, faßt es mit den Zangen, legt 
es gegen die Stelle, an welcher weiter gebaut werden ſoll, und dreht es fortwährend gegen 
ſich, indem ſie ein Stückchen nach dem anderen abbeißt, anſetzt, feſtdrückt und glättet. Dies 
alles geſchieht aber mit ſolcher Geſchwindigkeit, daß man meinen ſollte, ſie wickele ein 
Band von einem Knaule ab und lege es zu dem bereits Vorhandenen. Gleichmäßig mit 
Vermehrung der Zellen wächſt die ſie umgebende Hülle durch ſchraubenartig fortſchreitenden 
Anſatz, welcher zuletzt eine blätterige, von flachen Blaſenräumen durchſetzte, ziemlich bröckelige 
Schale bildet. Iſt eine kleine Anzahl von Zellen fertig, ſo beginnt das Eierlegen. Wie 
die königliche Honigbiene, ſo ſteckt die beſorgte Horniſſenmutter erſt den Kopf in jede Zelle, 
betaſtet ſie inwendig mit ihren Fühlern, dreht ſich um, ſchiebt den Hinterleib hinein, und 

wenn fie nach 8—10 Minuten wieder hervorgekommen iſt, kann man hinten am Boden 
das Ei kleben ſehen. Fünf Tage ſpäter kriecht die Larve aus und findet einen Vorrat 
von Futter. Ich erhielt ein ſehr lehrreiches Stück eines Horniſſenneſtes mit vertrockneten 
Larven in offenen und verſponnenen Zellen ſowie in letzteren auch entwickelte Junge. Im 
Grunde der erſteren lag eine ſchwarze, zu Pulver zerreibliche Maſſe, zweifelsohne der ein⸗ 
getrocknete Futterbrei, welcher aus klar gekauten Kerfleibern, Bienen ꝛc. beſteht, auch mit 
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Honig vermiſcht wird, wenn ſolcher zu haben iſt. Von oben fällt die Horniſſe wie die 
Weſpe über die auserſehene Beute her, wirft ſie zu Boden, beißt ihr Beine und Flügel 
ab, ſetzt ſich dann mit ihr auf den Zweig eines benachbarten Baumes, kaut den Teil, 
welchen ſie eintragen will, gründlich durch und trägt ihn nach vollendeter Arbeit zwiſchen 
den Freßzangen nach Hauſe. Hier angelangt, ſetzt ſie ſich auf die Wabe, nimmt das Futter 
wie den Bauſtoff zwiſchen die vorderſten Kniee, knetet es nochmals durch, beißt Stückchen 
los und legt ſie den ſchon größeren Larven auf den Mund, der Reihe nach jeder ein 
Stückchen, bis ſie alles verteilt hat. Dieſe Art, die erwachſenen Larven zu füttern, gibt 
der Pfarrer P. W. F. Müller an, welcher in ſeinem Bienenſtande einſt Gelegenheit hatte, 
ein ſolches Neſt entſtehen zu ſehen; ſolange die Larven noch klein waren, konnte er die 
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Weibchen der Horniſſe (Vespa erabro), a in der Rücken-, b in der Seitenanſicht, e ein Wabenſtück mit gedeckelten und leeren 
Zellen, d Larve, e Puppe. (d und e etwas vergrößert.) 

Art der Verſorgung nicht beobachten; er ſelbſt reichte ihnen auf einem Stäbchen dicken 
Honig, welchen ſie mit derſelben Gier verzehrten wie das von der Mutter gereichte Futter. 
Wenn die Made am neunten Tage ihres Alters erwachſen iſt, füllt ſie nicht nur die 
Zelle ganz aus, ſondern ragt ſogar ein Stückchen aus ihr hervor, darum hat der Deckel, 
mit welchem ſie ſelbſt ihre Klauſe zuſpinnt, eine vollkommen halbkugelige Geſtalt. Daß 
er aus einem Geſpinſt und nicht aus der Zellenmaſſe beſteht, habe ich an meinem Neſt⸗ 
ſtückchen ſehr deutlich wahrgenommen. Jetzt erſt, nachdem die Zelle geſchloſſen iſt, darf 
die Made wagen, hinten von ihr loszulaſſen, ohne herauszufallen, und muß loslaſſen, 
damit ſie ein glasartiges Gewebe um ſich ſpinnen kann. Iſt dieſes auch fertig, ſo ſtreift 

ſie ihre Haut ab und wird zu einer Puppe. Nach abermals 14 Tagen kommt die junge 
Horniſſenarbeiterin herausſpaziert, welche mithin alles in allem vier Wochen zu ihrer 
Ausbildung bedarf. Sobald ſie den erſten Schreck über das vollkommen Ungewohnte ihrer 

Lage überwunden, putzt ſie ſich Fühler und Beine, kriecht dann zurück in ihre Wiege, um 
ſie vollkommen zu ſäubern und zur Aufnahme eines zweiten Eies vorzubereiten. Welch 
Muſter von Ordnungsſinn und Sauberkeit, nicht angelernt, ſondern angeboren! Findet 
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ſie ſchon Schweſtern vor, ſo nimmt ſie der erſten beſten, welche mit Futter ankommt, ein 
Stückchen ab, verfüttert es, und nachdem ſie zwei Tage in dieſer Weiſe ſich häuslichen 
Geſchäften gewidmet hat, fliegt ſie mit den Schweſtern aus, geht auf die Jagd, bringt 
Baumaterial und vergißt nicht, auch für ihre eigne Erhaltung Sorge zu tragen. Bald 
reicht die erſte Bruttafel nicht mehr aus, man führt ein Säulchen auf, fängt die zweite 
in einem Zwiſchenraum von etwa einer Zellenlänge an, vermehrt nach Bedürfnis die 
Pfeiler, welche keine beſtimmte Stelle einnehmen, aber um ſo zahlreicher werden, je größer 

der Wabenboden iſt. Je nach der Witterung, ob dem Bauen und dem Jagen auf Futter 

günſtig oder nicht, wächſt das Neſt ſchnell oder langſam. Ein mir vorliegendes, in ſeinem 
unteren Hüllenteil zerbrochenes und noch unvollendetes enthält fünf Waben und mißt in 
der Höhe 31,4 em, im Durchmeſſer des Mantels an der fünften Wabe 47 em, ein Bau, 

welcher entſchieden aus einem höchſt günſtigen Horniſſenjahr herrühren muß. Ein voll⸗ 
endetes, freihängendes Neſt hat nahezu Kugelgeſtalt, behält unten und ſeitlich im Mantel 
eine Offnung zum Aus- und Einfliegen und wird an dieſer Stelle mit Schildwachen ver: 

ſehen, welche bei Annäherung einer Gefahr ſich zurückziehen, um die Einwohner zu be— 
nachrichtigen, die mit Wut auf den Angreifer ſtürzen und Gebrauch von ihrer giftigen 
Waffe machen. 

Von der zweiten Hälfte des September an, beſonders aber im Anfang des Oktober, 
werden nun auch Männchen und fruchtbare Weibchen geboren. Ob hier in Bezug auf 

die Eier die gleichen Verhältniſſe ſtattfinden wie bei der zahmen Honigbiene, iſt wohl noch 
nicht unterſucht worden, ebenſowenig ermittelt, welche Verhältniſſe auf die Entwickelung 
eines fruchtbaren Weibchens einwirken; anders gerichtete königliche Zellen habe ich in keinem 
Horniſſenneſt entdecken können, wohl aber einzelne in den Reihen, welche ſich durch be— 
deutendere Länge und größeren Umfang auszeichnen. Mit dem Herannahen der rauhen 

Jahreszeit, nachdem ſich die Pärchen zuſammengefunden haben, wird, wie Réaumur er⸗ 
zählt, die noch vorhandene Brut von den bisher jo ſorgſamen Pflegerinnen ſelbſt heraus: 
geriſſen und dem Verderben preisgegeben, indem ſich dieſe in wilde Furien gegen die 
eignen Pfleglinge verwandeln. Sollte dieſes Verfahren bei Horniſſen und Weſpen Regel 
ſein, was ich unentſchieden laſſen möchte, jo würde es für einen weiteren ſcharfen Gegen: 
ſatz ſprechen, welcher im friedlicheren Charakter der Vegetarianer, wie der Hummeln und 
Honigbienen, und dem wilderen der fleiſchfreſſenden Faltenweſpen beſteht. Bis auf die 
befruchteten Weibchen, welche in den gewöhnlichen Verſtecken Schutz vor dem Winter ſuchen 
und finden, gehen die Arbeiter und Männchen nach und nach zu Grunde, und die Herr— 
ſchaft dieſer ſonſt gefürchteten Tiere iſt zu Ende. Daß ſie ſich bei der nötigen Vorſicht 
und richtigen Behandlung auch zähmen laſſen, geht aus den intereſſanten Mitteilungen 
des oben erwähnten Pfarrers hervor, welcher den Bienenkorb, worin der Bau angelegt 
war, von ſeinem Platze wegtragen, ihn beliebig aufdecken durfte, auch ſeinen Kindern und 
Freunden den Genuß an dem wunderbaren Treiben dieſer Tiere verſchaffen konnte, ohne 
je von den ſonſt wilden und unbändigen Beſtien beläſtigt zu werden. Der Staat, von 

dem er erzählt, nahm übrigens ein trauriges Ende: die Mutter-Horniſſe, welche fort und 
fort aus- und einflog, kam eines Tages nicht wieder, der Eifer der Arbeiter ließ merklich 
nach, und allmählich ſtand der ganze Bau verwaiſt da. 

Alles übrige Getier aus der Gattung Vespa, welches unſere heimiſchen Gefilde den 
Sommer und Herbſt über belebt und ſich beim Einheimſen des Ernteſegens in den Obſt⸗ 
gärten und Weinbergen mehr beteiligt, als dem Beſitzer lieb iſt, gilt dem ungeübten Auge 
unterſcheidungslos als Weſpe. Der ſchärfer prüfende Syſtematiker kennt aber mehrere 
Arten, deren Namen die wirklich vorhandenen an Zahl weit übertreffen und darthun, daß 
die Anſichten geteilt und Irrtümer nicht ausgeſchloſſen ſind. Da ermüdende Beſchreibungen 
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notwendig ſein würden, um die ſo ähnlichen Arten alle mit Sicherheit feſtzuſtellen, mögen 
hier einige Bemerkungen über Unterſchiede in der Lebensweiſe in den Vordergrund treten. 

Leicht läßt ſich noch die rote Weſpe (Vespa rufa) an der roten Hinterleibswurzel 
von den übrigen unterſcheiden. Sie lebt in nur kleinen Staaten, ſo daß ſie für unſere 
Gegenden wenigſtens als ſelten bezeichnet werden muß, kommt übrigens auch in Nord— 
amerika vor. — Unter der Erde bauen die gemeine Weſpe (Vespa vulgaris), welche 

auf Madeira, in Nordafrika, Nordamerika und überall häufig in Europa fliegt und am 
gelben Kopfſchilde mit einem nach unten erweiterten, ſchwarzen Längsſtriche gezeichnet zu 

ſein pflegt, ſowie die deutſche Weſpe (Vespa germanica), meiſt mit drei ſchwarzen 
Punkten an der bezeichneten Stelle bei Weibchen und Arbeitern. Ihr Beiname iſt unglück— 
lich gewählt; denn ſie überſchreitet nicht nur in Europa vielfach Deutſchlands politiſche 
Grenzen, ſondern fliegt auch in Syrien, in dem nördlichen Indien, in Algerien und 
Amerika. Alle drei Arten ſtimmen in der Bildung ihres Kopfes inſofern überein, als 
der untere Augenrand beinahe an die Wurzel der Kinnbacken ſtößt. 

Die mittlere Weſpe (Vespa media), bei uns ebenſo gemein wie die beiden vor— 
angehenden Arten und in der gelben Färbung des Hinterleibes getrübter, mehr braun— 
gelb, weniger rein wie alle übrigen, kommt in manchen Jahren ſtellenweiſe in ungewöhn— 
lichen Mengen vor, wie in dem trockenen Sommer 1886 in den Gegenden des Schlierſees 
(bairiſches Oberland) nach einer mir von H. Morin zugegangenen Mitteilung. Die auch 
im Hausinneren durch die Zeit geſchwärzten Balken und Schindeln des 400jährigen „Probſt— 
bauernhofes“ waren von den neſtbauenden Weſpen ihrer Oberfläche in einer Weiſe be— 
raubt, daß ſie wie neu ausſahen. Als den Hausbewohnern der Lärm durch das Geſumme 

und die ſonſtige Beläſtigung durch die ungebetenen Gäſte zu arg geworden war, ſtieß der 
Sohn vom Hauſe, mit ſeinem Imkeranzuge bekleidet, Hunderte von Neſtern, manche bis 
zur Größe eines Menſchenkopfes, von den Balken des Hausbodens herab. Als einige Tage 
ſpäter, nachdem ſich der hierdurch hervorgerufene Aufruhr unter den Weſpen gelegt hatte, 

H. Morin das Schlachtfeld betrat, fand er von den Trümmern der zerſtörten Neſter noch 
wenig vor. Das Material war zerkleinert und zur Anlage neuer Neſter wieder nach den 

Balken getragen worden, wo ſich ſchon fauſtgroße Neſter zeigten. Einige von den Waben 
am Fußboden waren gleich als neue Neſtanlage benutzt und mit einem Mantel um— 
geben worden. Die Waldweſpe (Vespa silvestris Scop. oder V. holsatica F.) und 
einige andere ſeltenere und etwas unklare Arten haben zwiſchen den beiden eben genannten 
Kopfteilen einen merklichen Zwiſchenraum und heften ihre Neſter in das Laub von Bäumen 
und Sträuchern, mindeſtens über der Erde irgendwo feſt. Dieſelben beſtehen aus einer 
papierähnlichen Maſſe, welche die Weſpen aus der abgeſchabten Oberfläche verwitterten 
Holzes mit Vermiſchung ihres Speichels herſtellen. Jedenfalls hat der Ulmer Papier⸗ 
fabrikant, welcher über ſeinen Erzeugniſſen auf der Wiener Weltausſtellung 1873 ein 
Weſpenneſt aufgehängt hatte, damit andeuten wollen, daß die Fabrikanten die Welt längſt 
ſchon mit ſo ſchlechtem, wie dem heutigen Papier, beglückt haben würden, wenn ſie ſich 
früher an den Weſpen ein Vorbild genommen hätten. Die Neſter werden genau nach 
demſelben Plane erbaut wie die der Horniſſe, und die frei aufgehängten haben vor den 
unterirdiſchen oder in hohlen Bäumen angebrachten den Vorteil voraus, daß ſie keine 
Rückſicht auf die beengende Umgebung zu nehmen brauchen und ihre natürliche Form zur 
Geltung bringen können. Sie haben die Form eines Eies oder einer Zitrone, an der 

Seite des unteren Mantelendes das Flugloch und im Inneren je nach ihrer Größe mehrere 
Stockwerke von Waben, deren mittelſte natürlich die äußerſten an Umfang übertreffen. 

Die Waldweſpe lebt in ſehr ſchwachen Geſellſchaften beiſammen und baut daher nur 
kleine Neſter. Ich fand ein ſolches, noch unvollendetes, von jungfräulichem Ausſehen, deſſen 
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Stammmutter entſchieden zu Grunde gegangen ſein mußte. Weißgrau von Farbe, hing es 
in der Größe einer ſtattlichen Walnuß unter einem Winkel von ungefähr 45 Grad an einem 
Weidenzweiglein. An ſeinem Grunde war es von einer napfförmigen Außenhülle wie von 
einer Manſchette umgeben, entſchieden die noch unfertige zweite Umhüllung des Doppel⸗ 
mantels, welchen jedes vollendete Neſt dieſer Art umgibt. Das Spitzenende der inneren 

Umhüllung war in einer Rundung von 11 mm Durchmeſſer als Flugloch offen gelaſſen und 
geſtattete einen Blick in das Innere. Am Grunde der Höhle ſaß eine Roſette von 12 

ſechsſeitigen, nach hinten verengerten Zellen, deren mittlere länger und vollkommener waren 
als die ſeitlichen. Der Mantel von Vespa media und anderen ſetzt ſich aus muſchelförmig 
gewölbten Stückchen zuſammen, welche ſich ähnlich den Dachziegeln decken und nur an 
ihren Wurzeln und Seitenrändern zuſammenhängen, in der Fläche voneinander klaffen und 
blaſenähnliche Hohlräume bilden. Ich beſaß einige Neſter der genannten Art, welche die 
Länge einer unſerer Druckſeiten ziemlich erreichen und die Breite etwas übertreffen, ſo 
daß eine Abbildung in natürlicher Größe hier nicht gegeben werden könnte. 

Die Frechheit und zügelloſe Wildheit der Weſpen kennt ein jeder zur Genüge, auch wenn 
er nicht, wie es mir einſt in meiner Kindheit widerfuhr, von einem ganzen Schwarme 
überfallen und unbarmherzig zerſtochen worden iſt, weil er harmlos und völlig unkundig 
des Neſtes den Fußpfad wandelte, neben welchem deſſen Eingang lag. Vor einigen Jahren 
machten ein Hirtenhund und ſeine Geſellſchaft eine gleiche Erfahrung. Auf einem Gute 
weideten Kühe. Die betreffende Stelle war von zahlreichen Maulwurfshügeln durchſetzt. 
Auf einem dieſer ſitzt der Hund, ein treuer Wächter ſeiner Herde. Mit einem Male voll⸗ 
führt derſelbe ein entſetzliches Geheul und ſtürzt ſich verzweiflungsvoll in das nahe vor- 
beifließende Waſſer. Der Kuhhirt, zunächſt nicht ahnend, was geſchehen, eilt ſeinem treuen 
Tiere zu Hilfe, lockt es herbei und findet es mit Weſpen geſpickt. Noch damit beſchäftigt, 
die durch das Waſſerbad etwas abgekühlten Beſtien von ihm zu entfernen, bemerkt er im 
Eifer nicht, daß auch er auf einem Vulkane ſteht. Die gereizten Tiere kriechen an ſeinen 
Beinen, innerhalb deren Bekleidung, in die Höhe, und auch er muß ſchließlich im Waſſer 
einige Linderung für die ihm beigebrachten Stiche ſuchen. Immer größer wird die Ver⸗ 
wirrung. Jene Maulwurfshügel ſind von zahlreichen Schwärmen bewohnt, welche man 
bisher nicht beachtet hatte. Auch die weidenden Kühe waren einigen in den Weg gekom⸗ 
men, und auch ſie wurden von den in wilde Aufregung verſetzten Weſpen angegriffen. 
Das Brüllen aller und ſich in das Waſſer ſtürzen war die Folge und der Kampf ein 

allgemeiner. Es koſtete große Mühe und die Mitwirkung vieler Kräfte, um allmählich 
die Ordnung wiederherzuſtellen. Verſuche, jene Neſter zu zerſtören und die Stelle für 
das weidende Vieh zugänglich zu machen, blieben erfolglos. Die Weſpen waren in jenem 
Jahre zu zahlreich und blieben Herren der Lage und der Ortlichkeit. Wenn eine mit 
ihrem lauten und drohenden Tſu! Tſu! Tſu! zum Fenſter hereinkommt, erregt ſie Furcht 
und Schrecken. Eine Fliege, eine Spinne, ein Stückchen Fleiſch oder irgend welche Süßig⸗ 
keit ſucht ſie hier und achtet nicht der Verfolgungen, denen ſie ausgeſetzt iſt, da dem 
rechtmäßigen Bewohner der Beſuch nicht galt. Unter demſelben Geſumme entfernt ſie ſich 
wieder, wenn ſie das Geſuchte nicht fand; ein Fleiſchladen in der Nachbarſchaft, die Körbe 
voll Obſt, hinter denen die ſonnegebräunte Hökerin mit Argusaugen Wache hält, der zur 
Schau geſtellte Pflaumenkuchen im Bäckerladen: das ſind ihre Tummelplätze, wo ſie Fliegen, 
Fleiſch und Süßigkeiten zu reicher Auswahl findet, wenn ſie die ländlichen Gefilde zur 
Abwechſelung einmal mit dem Leben in der Stadt vertauſcht hat. „Die hat den Kognak 
gerochen“, ſagte auf dem Züricher See ein Mitreiſender, der eben aus ſeiner Feldflaſche 
einen Schluck gethan hatte und ſich nun einer zudringlichen Weſpe kaum erwehren konnte. 
Ihre Wildheit, ihre Eile, wer ſollte ſie der Weſpe nicht verzeihen, wenn er bedenkt, daß 
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in der kurzen Friſt von kaum 6 Monaten eine Zwingburg von ſolcher Ausdehnung ge— 
baut, ein Staat gegründet und erzogen werden, alles das geſchehen ſoll, was dem darauf— 
folgenden Jahre ein Gleiches ſichert? Für dieſe Dinge will die Zeit ausgekauft ſein, 
werden Thaten, Entſchloſſenheit gefordert; das aber erſcheint dem Bedächtigeren, lange erſt 
Überlegenden als — Wildheit, Überſtürzung! 

Wie bei den Horniſſen wird die Brut erzogen, und kaum iſt die junge Bürgerin der 
Gemeinde zugeführt, ſo unterzieht ſie ſich den Arbeiten ihrer älteren Schweſtern. Bauen, 
Jagen, Morden, Füttern und Erfriſchung der eignen, ſo angeſpannten Kräfte füllen die 
kurze Lebenszeit aus. Im Herbſt erſcheinen neben den Jungfrauen Männchen und Weib— 
chen, damit das Geſchlecht nicht ausſterbe; denn die Stammmutter hat ſich nun abgenutzt. 
Wenn durch Paarung der Grund künftiger Geſchlechter gelegt iſt, währenddem im Staate 
alles ſeinen gewohnten Gang weiter ging, und ſchlimmere Zeiten endlich eine allmähliche 
Erſchlaffung eintreten laſſen, blitzt die alte Thatkraft noch einmal auf in einem Werke, 
welches die gewohnte Grauſamkeit gegen andere dem eignen Geſchlechte zuwendet. Die 
Larven und Puppen, welche noch im Neſte ſind, bisher ſo ſorgſam gepflegt, werden nun un— 
barmherzig herausgeriſſen und dem Verderben preisgegeben. Eine allgemeine Aufgeregt— 
heit löſt die Bande der Ordnung. Bis auf die befruchteten Weibchen, welche ſichere Verſtecke 
aufſuchen, ſtirbt eine nach der anderen hin, und immer zahlreichere Leichen decken die Ge— 
filde, frei auf kahler Erde liegend, oder im Grünen begraben, wenn die Kräfte noch aus— 
reichten, um ſich ſelbſt eine ſolche Grabſtätte zu erſchleichen. So knicken endlich die erſten 
Nachtfröſte die vormals ſo unbändige, keinen Widerſtand anerkennende Kraft der — Weſpen; 
öde und leer ſtehen die Stätten, die noch Zeugnis ablegen von ihren friedlichen Thaten. 

Den Alten waren Horniſſen und Weſpen ihrem wilden Charakter nach bekannt, und 
denſelben Sinn, wie unſer heutiges Sprichwort, „in ein Weſpenneſt ſtören“, hatte ent— 
ſchieden auch der bei Plautus vorkommende Ausdruck „erabrones irritare“. Hinſicht— 

lich der Lebensweiſe begegnen wir noch manchen unklaren Vorſtellungen. Der Wahrheit 
am nächſten kommend und zugleich am vollſtändigſten ſind die Mitteilungen, welche wir 
bei Ariſtoteles (9, 28) leſen: „Es gibt zwei Arten von Weſpen (sphex). Die eine Art 
umfaßt die ſelteneren wilden; dieſe leben im Gebirge, bauen ihre Neſter nicht in die Erde, 
ſondern in Eichen, ſind größer, geſtreckter, dunkelfarbiger und mutiger als die anderen, 
übrigens alle bunt und jede mit einem Stachel bewaffnet. Ihr Stachel iſt auch verhält— 
nismäßig länger und ihr Stich ſchmerzhafter. Sie leben auch den Winter über in hohlen 
Eichen, aus denen man ſie ſelbſt in dieſer Jahreszeit fliegen ſieht, wenn man daran pocht. 
Es gibt bei ihnen, wie bei den zahmeren, Mutterweſpen und Arbeitsweſpen. — Auch bei 
den zahmen Weſpen kommen zwei Sorten vor: Königinnen (hegemon), die man Mutter⸗ 
weſpen (metra) nennt, und Arbeitsweſpen (ergates). Die erſteren ſind weit größer und 
ſanfter; die letzteren werden kein Jahr alt, ſondern ſterben alle, ſobald der Winter ein— 
tritt, was man daraus ſchließen kann, daß ſie, ſobald die Kälte beginnt, ganz dumm 
werden und um die Zeit der Sonnenwende gar nicht mehr zu ſehen find. Die Mutter: 
weſpen dagegen überwintern in der Erde und werden oft beim Graben und Pflügen ge— 
funden, nie aber Arbeitsweſpen. Die Fortpflanzung der Weſpen geſchieht auf folgende 
Weile: Sobald die Mutterweſpen beim Herannahen des Sommers einen Platz mit guter Aus— 
ſicht gewählt haben, bilden fie ſogleich ein Weſpenneſt (sphecon), das aber nur klein iſt 

und etwa vier Zellen hat. In dieſen entſtehen nun Arbeitsweſpen, welche bald heran 
wachſen und größere Scheiben bauen, worin wieder Junge gezogen und dann wieder neue 
Scheiben angelegt werden, ſo daß gegen Ende des Herbſtes die Weſpenneſter am größten 
ſind. Allein nun erzeugt die Mutterweſpe keine Arbeitsweſpen mehr, ſondern nur Mutter— 
weſpen. Dieſe bilden ſich oben im Weſpenneſt als größere Maden in vier oder etwas 
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mehr aneinander hängenden Zellen, faſt wie die Könige in den Bienenſtöcken. Sobald 
erſt Arbeitsweſpen im Bau ſind, arbeiten die Mutterweſpen gar nicht mehr auswärts, 
ſondern laſſen ſich von den erſteren das Futter zutragen: dies ſieht man daran, daß jetzt 
die Mutterweſpen gar nicht herumfliegen, ſondern ruhig zu Hauſe bleiben. Ob die vor⸗ 
jährigen Mutterweſpen, wenn neue ihresgleichen ausgekrochen ſind, von den jungen Weſpen 
getötet werden, oder ob ſie noch länger leben können, iſt noch nicht beobachtet. Die 
Mutterweſpe iſt übrigens breit, ſchwer, dicker und größer als eine Arbeitsweſpe und wegen 
ihrer Schwere im Fluge unbeholfener, kann daher nicht weit fliegen und bleibt immer 
im Neſte, in deſſen Innerem ſie bildet und baut. Eine ſolche Mutter findet man in 

den meiſten Weſpenneſtern; allein man iſt noch nicht darüber einig, ob ſie Stacheln haben 
oder nicht. Indeſſen ſcheint es, als hätten ſie, wie der Bienenkönig, zwar Stacheln, ohne 
ſie jedoch hervorzuſtrecken und zu ſtechen. Unter den Arbeitsweſpen gibt es ſtachelloſe, 
gleich den Bienendrohnen, andere aber haben einen Stachel. Die Stachelloſen ſind kleiner 
und feiger, die Beſtachelten aber größer und mutig. Dieſe nennen manche Leute Männ⸗ 
chen, die Stachelloſen dagegen Weibchen. Viele Weſpen, die eigentlich einen Stachel haben, 
ſcheinen ihn gegen den Winter hin zu verlieren; doch kennt man noch niemand, der dies 
als Augenzeuge beſtätigen kann. Die Weſpen erzeugen ſich namentlich in trockenen Jahren 
und in ſteinigen Gegenden. Ihre Scheiben bauen ſie aus einem Gemiſch von allerlei 
Dingen aus der Erde.“ — An einer anderen Stelle (5,20) heißt es: „Aus rinden= und 
ſpinnwebenartigem Stoffe — und jede geht von einem Anfangspunkt und einer Wur⸗ 
zel aus. Ihre Nahrung nehmen die Weſpen von einigen Blumen und Früchten, meiſt 
aber leben ſie von Tieren. Die Weſpenbrut ſcheint nicht durch Geburt zu entſtehen; denn 
ſie iſt gleich bedeutend groß.“ — An einer anderen Stelle ſpricht Ariſtoteles von Eiern, 
Maden, Puppen, aus denen die vollkommenen Weſpen entſtehen. — „Nimmt man eine 
Weſpe bei den Füßen und läßt ſie mit den Flügeln ſummen, ſo fliegen die Stachelloſen, 
nicht aber die anderen herbei, woraus manche Leute den Schluß ziehen, daß jene Männ⸗ 
chen, dieſe aber Weibchen ſeien. Des Winters fängt man zuweilen in Höhlen Weſpen 
mit und andere ohne Stachel. Manche Weſpen machen kleine Neſter mit wenigen Zellen, 
andere große mit vielen. Von den Mutterweſpen findet man viele zur Zeit der Sonnen: 
wende an Ulmen, wo ſie klebrige und harzige Stoffe ſammeln. Einſt zeigte ſich eine große 
Menge von Mutterweſpen, nachdem es das Jahr vorher viele Weſpen und viel Regen 
gegeben hatte. Die Weſpen jagen an ſteilen Abhängen und Erdſpalten, und alle dieſe 
ſcheinen Stacheln zu haben.“ 

Am Ende der ganzen Familie ſei noch der ſandweſpenartigen Papierweſpe 
(Belonogaster) aus Port Natal durch Wort und Bild gedacht. Kopf, Mittelleib und 
das dritte wie vierte Glied des ungemein langgeſtielten Hinterleibes ſind ſchwarz, Geſicht, 
Mund, Fühler, Beine, die Flügelſchüppchen ringsum, die Flügeladern teilweiſe und der 
übrige Hinterleib rot gefärbt. Wegen kurzer, anliegender und lichter Behaarung, welche 
den ganzen Körper bedeckt, nehmen die Farben einen etwas unreinen Ton an. Die gelben 
Flügel ſind an der Spitze und am Saume ſchmal ſtark getrübt, und die zweite, an der Rand⸗ 
zelle bedeutend verengerte Unterrandzelle nimmt beide rücklaufende Adern auf. Alles weitere 
ergibt unſere Abbildung. Weil mehrere Arten dieſer Gattung bereits beſchrieben ſind, 
mir aber weder Beſchreibung noch Weſpen ſelbſt zu Gebote ſtehen, unterlaſſe ich die Be⸗ 
ſtimmung der vorliegenden Art. Dieſelbe iſt ſehr gemein in jenen Gegenden, zeigt be— 
ſondere Vorliebe für menſchliche Wohnungen, wird aber wegen ihres empfindlichen Stiches, 
den ſie in der Augennähe dem Menſchen beibringt, von den Eingeborenen ihrer Heimat all⸗ 
gemein gefürchtet. Im Spätherbſt für dortige Gegend, in dem Mai für uns, wenn es 
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trocken und kühl wird, erſcheint die Weſpe einzeln in den Behauſungen, um daſelbſt zu über— 
wintern. Nachdem ſie ſich in einem Fenſter, unter Abdächern derſelben, in Schuppen oder 

unbewohnten Zimmern ein paſſendes Plätzchen ausgeſucht hat, fertigt fie einen hornigen 
Stiel, welcher von ſeiner Anheftungsſtelle, beiſpielsweiſe einer Thürpfoſte, abſteht und ſich 
ſchwach nach unten neigt. Dieſer Stiel wird am Ende mit einer kleinen Roſette von 
Zellen verſehen, weiß, papierartig und zerbrechlich von Natur. Auf dieſem Neſtchen bringt 
ſie den Winter zu, ſucht aber zeitweilig an ſchönen Tagen das Freie auf. Im Frühjahr 
wird dieſe kleine Zellenreihe allmählich vergrößert, von außen konvex, von innen konkav, 
erſt abwärts gebogen, dann umgeſchlagen und, eine Schleife bildend, zu ihrem Urſprung 
zurückgeführt, um daſelbſt durch einen zweiten Stiel mit dem erſten verbunden zu werden. 
Es liegen mir drei Neſter von etwas einfacherem Bau vor, die alle darin übereinſtimmen, 
daß ihr ſchräg nach oben gerichteter Grund 
ausgehöhlt, ja zum Teil tief napfartig 
erſcheint, und daß die äußerſten Zellen, 
namentlich die am höchſten aufſteigenden, 
ungemein klein und kurz, zur Aufnahme 
von Brut unbrauchbar und gewiſſermaßen 
nur eine Umzäunung der Brutzellen ſind. 
Eine einzelne dieſer letzten ähnelt einer 
langgeſtreckten, unten etwas abgeſtumpf— il 
ten Papiertüte, und der Deckel der ges ee 
ſchloſſenen bildet eine faſt die Halbkugel „00 
erreichende Kugelhaube. Dieſe Zellen 
ſtehen in nicht ganz regelmäßigen Reihen 0 
nebeneinander und nehmen bei ihrer G. \ 
ſtalt am oberen Ende einen bedeutend ul 5 
größeren Umfang ein als am unteren. ö N )ı = 

Dem früheren Sendprediger Gu- > 05 I | 0 I) 
einzius in Port Natal, welcher bis zu 5 0 a 
dos feiner zerrütteten dee. Natmnlige Geek. 
Geſundheit großes Intereſſe an der— 
artigen Beobachtungen bewieſen hat, verdanke ich dieſe und andere Mitteilungen und Be— 
legſtücke. Einſt hatte derſelbe einer Weſpe geſtattet, ihr Neſt innerhalb der Thürpfoſten 
ſeiner Wohnung aufzuhängen, ſo daß es beim Durchgehen nur einige Zentimeter von 
ſeinem Scheitel entfernt war. Trotz des öfteren Zuſchlagens der Thür und der dadurch 
erfolgenden Erſchütterung des Neſtes wurde er während mehrerer Monate der Bau- und 
Brutzeit nur einmal von einer jungen Weſpe an der oben bezeichneten Stelle geſtochen, 
ward aber für den Augenblick ſeiner Sinne faſt beraubt. Kein Kaffer wollte ſich der Thür 
auch nur nähern, geſchweige durch dieſelbe gehen. Die Weſpen bewachen das Neſt ſorg— 
fältig, richten ſich bei der Annäherung eines fremden Gegenſtandes alle hoch auf, mit den 
Köpfen nach jener Seite hin und ſummen unter ſtarker Flügelbewegung. Dann iſt aber 
der Augenblick gekommen, ſich zu entfernen, Anfaſſen des Neſtes würde für die Weſpen ein 
Zeichen zum Angriff auf den Verwegenen ſein. In vielen Stücken werden wir bei dieſen 
Mitteilungen an unſere galliſche Papierweſpe erinnert. 

Als bereits mehrere Zellen gedeckelt, jedoch noch keine Weſpen ausgeſchlüpft waren, 
brachte Gueinzius eine junge Weſpe derſelben Art herbei, welche von einem eingetra— 

genen Neſte ſtammte, um zu ſehen, wie die Mutter ſich wohl verhalten würde. Der An— 
blick war für ihn ein wahrhaft ergreifender. Kaum hatte die bisher noch Kinderloſe den 
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jungen Ankömmling bemerkt, als ſie die größte Freude an den Tag legte. Wie um⸗ 
armend nahm ſie ihn zwiſchen ihre Vorderbeine und beleckte ihn von allen Seiten mit 
dem größten Eifer, wie eine Ziege ihr Lamm, um ihn von dem überall anhaftenden 
krümeligen Staube zu reinigen. Wieder und wieder wurde ihr ein Stiefkind auf einer 
Feder herbeigebracht, aber alle wurden von ihr mit gleicher Freude begrüßt, mit gleicher 
Liebe angenommen und in der eben angegebenen Weiſe gereinigt. Obgleich noch ſehr 
ſchwach und unſicher in ihren Bewegungen, jo übernahmen jene jungen Welpen doch jo- 
gleich Dienſte und ſuchten durch Einbeißen und Schütteln der von Larven bewohnten Zellen 
jene zum Hervorkommen einzuladen, um ihnen einen Tropfen heller Flüſſigkeit, der aus 
ihrem Munde kam, von ihnen alſo mit auf die Welt gebracht worden war, als Futter 
anzubieten. Konnten ſie keine Larve und ſomit keine Verwertung für dieſen Tropfen finden, 
ſo ſtrichen ſie ihn mit dem Vorderfuß ab und warfen ihn über den Rand des Neſtes. 
Dieſer Tropfen erſchien bei allen jungen Weſpen bald nach ihrem Ausſchlüpfen. 

Die Familie der Ameiſen (Formicina) gehört gleichfalls zu den geſelligen Ader- 
flüglern, deren Geſellſchaften ſich zu gewiſſen Zeiten aus dreierlei Ständen zuſammen⸗ 
ſetzen, den geflügelten Weibchen und Männchen und den ſtets ungeflügelten Arbeitern 
oder verkümmerten Weibchen. Dieſelben treten ſelten bei den europäiſchen, häufiger bei 
den ausländiſchen Arten in 2—3 Formen auf, zeigen ſich in der außergewöhnlichen 
Form beſonders großköpfig und ſind wohl auch als Soldaten von der gewöhnlichen Form 
unterſchieden worden. Die Ameiſenſtaaten ſind, wie die der Honigbiene, mehrjährig. 

Der Kopf der Ameiſe iſt verhältnismäßig groß, bisweilen ſehr groß bei den Arbeitern, 
klein bei den Männchen. An ihm fallen die kräftigen Kinnbacken am meiſten in die Augen, 
welche nur in ſeltenen Fällen walzig, meiſt breit gedrückt und an der Kaufläche ſchneidig 
oder gezahnt erſcheinen. Unter ihnen verborgen liegt der Unterkiefer mit nur einem 
Lappen und 1—6gliederigen, walzigen Taſtern. Die Lippentaſter beſtehen aus 2— 4 
gleichfalls walzigen Gliedern, und die Zunge gelangt nicht zu der Entwickelung wie bei 
den übrigen geſelligen Immen. Von Wichtigkeit für die Einteilung ſind die ſogenannten 
Stirnleiſten, die nach außen freien, nach innen mit der Kopffläche verwachſenen leiſten⸗ 
artigen Vorſprünge, welche über den Fühlern beginnen und nach hinten und oben gleich-, 
auseinanderlaufend und geradlinig oder 8-förmig gebogen ſind. Die Fühler gehören der 
gebrochenen Form an, wenn auch bisweilen bei den Männchen infolge des kurzen Schaftes 
weniger deutlich, und ihre 9— 12gliederige Geißel iſt fadenförmig oder nach der Spitze 
hin mehr oder weniger keulenförmig angeſchwollen. Die drei Punktaugen auf dem Scheitel 
fehlen den Arbeitern häufig. 

Der Mittelleib bietet bei den geflügelten Ameiſen keine beſonderen Eigentümlich⸗ 
keiten, dagegen erſcheint er ungemein ſchmal, nach oben ſtumpfkantig hervortretend bei 
denen, wo er nie Flügel zu tragen bekommt, und er iſt es hauptſächlich, welcher dem 
ganzen Körper den Ameiſencharakter verleiht und einen Arbeiter von den anderen Ge⸗ 
ſchlechtern unterſcheiden lehrt, ſelbſt wenn dieſe ihre Flügel verloren haben. Letztere ſitzen 

ziemlich loſe und fallen aus, ſobald die Paarung erfolgt iſt. Ihr Geäder iſt dürftig: 

eine vorn nicht immer geſchloſſene Randzelle, eine, in ſeltenen Fällen zwei geſchloſſene 
Unterrandzellen, 1— 2 Mittelzellen nebſt den beiden Schulterzellen bilden den ganzen 
Reichtum. Die Beine ſind ſchlank, Hüften und Schenkel nur durch einfachen Schenkelring 
verbunden, wie bei allen Raub- und Blumenweſpen, und die Füße fünfzehig. Der dem 
etwas konkaven erſten Fußgliede der Vorderbeine entgegengeſtellte Schienenſporn iſt inner⸗ 



Körperbau der Ameijen. 271 

ſeits borſtig bewimpert und bildet ſamt dem an gleicher Stelle bewimperten erſten Fuß⸗ 
gliede das Werkzeug, mit welchem die Ameiſe ſich reinigt, namentlich Fühler, Taſter und 
ſonſtige Mundteile abbürſtet. 

Der Hinterleib beſteht aus ſechs, beim Männchen aus ſieben Ringen und iſt immer 
in einer Weiſe geſtielt, daß man bei ſeiner Formbeſtimmung den Stiel für ſich und den 
Hinterleib für ſich, jenen alſo für ein beſonderes Mittelgebilde zu betrachten pflegt, welches 
dem Hinterleib entſchieden eine große Beweglichkeit verleiht. Das Stielchen iſt entweder 
ein⸗ oder zweigliederig und bildet im erſten Falle einen Knoten zwiſchen dem Hinter— 
rücken und Hinterleib oder einen an den Ecken gerundeten Würfel (Typhlopone), in 

der Regel aber ſitzt auf ſeiner Oberſeite eine von vorn nach hinten gerichtete viereckige, 
gerundete, oben mehr oder weniger aufgerichtete Querleiſte, die ſogenannte Schuppe, in 
ſelteneren Fällen iſt ſeine ganze Erſtreckung platt gedrückt (Tapinoma). Bei einem zwei- 
gliederigen Stielchen ſtellt das zweite Glied einen kugeligen oder nach den Seiten hin 
verbreiterten, das erſte einen geſtielten Knoten dar. Der Hinterleib, nur mit einer Aus— 
nahme (Crematogaster) an ſeinem Unterrande dem Stielchen angewachſen, hat einen 
kugeligen, ovalen, länglich elliptiſchen oder herzförmigen Umriß und ſchnürt ſich nur in 

ſeltenen Fällen zwiſchen zwei Ringen ein. Bei den Männchen zeigt die letzte Bauchſchuppe 
(Afterklappe, Ventralklappe) beſondere Verſchiedenheiten und bedeckt die Geſchlechtswerk— 
zeuge, wenn ſie klein ſind, oder läßt die oft ſehr großen teilweiſe frei. Durch dieſe Teile, 

durch den kleinen Kopf, längere und dünnere Beine, ſchmälere Kinnbacken und infolge 
der um eins vermehrten Gliederzahl an Hinterleib und Fühlergeißel unterſcheiden ſich 
die Männchen leicht von ihren Weibchen, verlieren auch nach dem Schwärmen die Flügel 
nie wie dieſe. Die weiblichen und arbeitenden Ameiſen, biſſige Geſchöpfe, laſſen eine kräf— 
tige, nach ihnen benannte Säure in die Wunde fließen, und zwar aus der zu dieſem Zwecke 
nach vorn gebogenen Hinterleibsſpitze, andere führen, wie die Stechimmen, einen Stachel 

und wehren ſich mit dieſem. In beiden Fällen erzeugt die der Wunde mitgeteilte Ameiſen— 
ſäure Brennen und ſchwache Entzündung. 

Die wurmförmigen, fußloſen Larven beſtehen aus zwölf nicht immer unterſcheid— 
baren Ringen, einem nach oben gebogenen, hornigen Kopfe und ſind von weißlicher Farbe. 
An letzterem unterſcheidet man ſtummelhafte Kinnbacken, fleiſchige, zu einem Stück ver— 
einigte, vorn ausgerandete Unterkiefer, jederſeits mit zwei großen Borſtenhaaren bewehrt, 
eine fleiſchige, zurückziehbare Unterlippe, aber keine Augen. Mit wenigen Abweichungen 
iſt der Körper nach vorn verdünnt, hinten dicker, ſtumpf gerundet und mit ſpaltförmiger 
Afteröffnung verſehen. Dieſe durchaus unſelbſtändigen Larven können ſich nicht von der 
Stelle bewegen und müſſen gefüttert werden. Sie ſind in ihrer erſten Jugend von allen 
Ständen übereinſtimmend und unterſcheiden ſich nur ſpäter durch unbedeutende Form— 
veränderungen, auffälliger aber durch die Größenverhältniſſe. Mag der Unterſchied zwiſchen 
Männchen und Weibchen im Ei verborgen liegen, der zwiſchen Weibchen und Arbeitern 
in ihren verſchiedenen Formen bildet ſich wahrſcheinlich erſt im Larvenſtand aus, durch 
welche Verhältniſſe aber, wiſſen wir nicht; denn daß es durch veränderte Koſt ſei, wie bei 

der Honigbiene, läßt ſich darum nicht annehmen, weil dieſe immer nur in ausgebrochenen 
Flüſſigkeitstropfen der fütternden Arbeiter beſteht: die reife Larve fertigt bei den einen 
ein längliches, ſchmutzig weißes oder bräunliches Geſpinſt, in welchem ſie zu einer ge— 
meißelten Puppe wird. Dieſe eingehüllten Puppen bilden unter dem falſchen Namen der 
„Ameiſeneier“ als beliebtes Futter für gewiſſe Stubenvögel einen Handelsartikel. Andere 
ſpinnen niemals, und wieder andere halten inſofern die Mitte zwiſchen beiden, als ſich 
nackte und eingehüllte Puppen beiſammen im Neſte finden. In einem ſolchen Falle iſt 
die Spinnfähigkeit der Larven erwieſen und anzunehmen, daß diejenigen, welche nicht 
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ſpinnen, durch die Fütterung oder durch ſonſtige Verhältniſſe nicht hinreichenden Spinn⸗ 
ſtoff in ihren Drüſen zur Entwickelung bringen konnten. Die mit zweiknotigem Hinter⸗ 
leibsſtiel ausgerüſteten Ameiſen ſpinnen als Larven der Regel nach nicht. 

Wie alle Aderflügler, ſo ernähren ſich die Ameiſen vorherrſchend von Süßigkeiten, 
mögen dieſe tieriſchen oder pflanzlichen Urſprunges ſein. Mit großer Vorliebe gehen ſie 
den Blatt- und Schildläuſen nach, um deren flüſſige Ausſcheidungen aufzulecken. Daher 
finden ſich Ameiſen auch immer zahlreich da ein, wo die Blattläuſe hauſen, denen ſie 
kein Leid anthun. So füttern ſie auch nur mit waſſerhellen Tropfen, die ſie aus der 
Mundöffnung treten laſſen, die Larven, Männchen und Weibchen ihres Neſtes oder einen 
anderen Arbeiter ihrer Geſellſchaft, welcher ſie anbettelt. Bei unſeren heimiſchen Arten 

werden keine Vorräte gefunden, während gewiſſe Arten in wärmeren Erdſtrichen ſolche 
eintragen, und zwar Samen von Gräſern und Getreide, wovon ſchon die Dichter des 
Altertums zu berichten wußten. Außer den Nahrungsmitteln bezeichneter Art bedürfen 
die Ameiſen auch einen gewiſſen Feuchtigkeitsgrad, und dieſer beſtimmt auch den Ort ihrer 
Neſtanlage. 

Die meiſten Ameiſenneſter finden ſich in der Erde. Forel hat in den „Neuen Dent- 
ſchriften der allgemeinen Schweizeriſchen Geſellſchaft für die geſamten Naturwiſſenſchaften“ 
(Zürich 1874) ſeine ſchätzbaren Beobachtungen über die Schweizer Ameiſen niedergelegt und 
auch dem Neſtbau einen umfangreichen Abſchnitt gewidmet. Er unterſcheidet: 1) Erd— 
neſter, welche entweder einfach gegraben oder wenigſtens teilweiſe gemauert und mit 
einem Erdhügel verſehen, oder unter einem ſchützenden Steine angelegt ſind. 2) Holz— 
neſter, welche im noch zuſammenhängenden Holze in ähnlichem, zum Teil regelmäßigerem 
Verlaufe in den dauerhafteren Stoff gearbeitet ſind, wie jene in die feuchte Erde. Die 
feſteren Jahresringe bleiben meiſt als Wände ſtehen, und der Verlauf der Holzfaſer be⸗ 
ſtimmt den Verlauf der Gänge und Hohlräume. Es kommen bei dieſem Neſtbau bisweilen 

höchſt wunderliche Gebilde zu ſtande, wie ein Stammſtück im Vordergrund rechts von dem 
Ameiſenhaufen unſerer beigehefteten Tafel „Rote Waldameiſe“ zeigt. Gewiſſe kleine Arten, 

deren Geſellſchaften wenig zahlreich ſind und der Gattung Leptothorax angehören, minieren 
in der dicken Borke alter Bäume wenige flache Kammern, welche unter ſich in Verbindung 
ſtehen. Da die im Holze niſtenden Ameiſen geſunde Bäume nie krank machen, wohl aber 
an den kranken den Stoffwechſel beſchleunigen und namentlich die alten Baumſtümpfe als 
die Brutſtätten manchen Ungeziefers ſchneller zur Verweſung bringen, ſo werden ſie von 
dem Forſtmann als Bundesgenoſſen angeſehen und geſchützt. 3) Eingehüllte Neſter 
(nids en carton) werden in der Schweiz nur von Lasius fuliginosus gebaut, einer 
Art, deren Drüſen vorherrſchend entwickelt ſind und ein Bindemittel liefern, mit welchem 
im Holze durch Aufmauern von zuſammengekneteten Holzſpänchen die inneren Räume auf⸗ 
gebaut werden. Hierher mögen die Neſter gehören, welche die ſogenannten Comehens 
auf Puerto Rico oder die nachher zu erwähnenden „ſtallfütternden Ameiſen“ anlegen. Erſtere 
bauen gewöhnlich zwiſchen Baumäſten rieſengroße Neſter wie Bienenkörbe und überwölben 
überall, an den Aſten, dem Stamme, den Blättern, an Steinen und an dem Erdboden 
die zu denſelben führenden Straßen mit einer gegen Licht und Regen ſchützenden Be⸗ 
deckung, welche eine innere Weite vom Durchmeſſer einer Federſpule hat. Dieſelben 
Comehens dringen aber auch in die Häuſer ein, durchbohren hölzerne Gerätſchaften und 
weichen bei ihren Märſchen nur dann von der geraden Linie ab, wenn undurchdringliche 
Hinderniſſe in den Weg treten. Als vierte Form bezeichnet Forel die Neſter von 
zuſammengeſetzter Bauart, zu denen die allbekannten aus Pflanzenſtoffen, beſonders 
kleinen Holzſtückchen zuſammengetragenen Haufen unſerer roten Waldameiſe, die wir 
ſpäter noch näher kennen lernen werden, einen Beleg liefern. Hierher gehören auch die 
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Bauten in alten Baumſtümpfen, wo das zerfetzte Holz ebenſo wie bei den Erdbauten die 
Erde benutzt wird, um haltbare Gänge und Kammern in dem Mulme herzuſtellen. 5) Zu 
den abweichenden Neſtern werden diejenigen gerechnet, welche ſich unter den vorigen 
nicht unterbringen laſſen, wie diejenigen in Mauerritzen, Felsſpalten, menſchlichen Woh⸗ 
nungen ꝛc. Dieſe Andeutungen mögen genügen, um die große Mannigfaltigkeit im Neſt⸗ 
bau zu erkennen; für die beſtimmte Ameiſenart iſt dieſelbe nicht charakteriſtiſch; denn es 
gibt kaum andere Kerfe, welche ſich bei der Anlage ihrer ausgedehnten Wohnungen ſo in 
die Verhältniſſe zu ſchicken wiſſen, wie die Ameiſen. Wenn auch beſtimmte Arten faſt aus: 
ſchließlich unter Steinen in die Erde bauen, gewiſſe (Camponotus) mit Vorliebe im Holze, 
ſo richten ſich doch die bei weitem meiſten heimiſchen wenigſtens nach den dargebotenen 
Verhältniſſen und gehen darin jo weit, daß fie verlaſſene Neſter beziehen, daß die Holz⸗ 
bewohner ſich in holzigen Gallen verſchiedener Gallweſpen häuslich einrichten, ſobald jene 
ihre Behauſungen verlaſſen haben. 

Je kleiner die Geſellſchaft, deſto einfacher das Neſt; je größer, deſto mehr Gänge und 

Hohlräume dehnen ſich in der Ebene und in Stockwerken übereinander aus und bilden 
ineinander verlaufende Irrgänge, welche durch Wände, Pfeiler, Stützen der ſtehen geblie— 
benen oder hier und da aufgebauten Stoffe (Erde, Holz) voneinander getrennt und geſtützt 
werden. Beſtimmte Wege führen nach außen, oft in weitere Entfernungen, und ſtellen 
die Verbindung des Neſtes mit den Weideplätzen der Bewohner her. Nicht ſelten findet 
man größere Bodenflächen mit zahlreichen Neſtern einer Art beſetzt, welche alle untereinander 
in Verbindung ſtehen, während umgekehrt unter einem Steine 2—3 Arten von Ameiſen 
in ſo naher Nachbarſchaft leben, daß ſich die Gänge der einen zwiſchen die der anderen 
winden und dennoch Scheidewände die einzelnen Baue vollkommen voneinander abſchließen. 

Das Bauen und Erhalten der Neſter nicht nur, bei welchen Arbeiten Kinnbacken und 
Vorderſchienen die Hauptrolle ſpielen, ſondern auch die häuslichen Geſchäfte fallen den 
Arbeitern anheim, und dieſe ſind, wie wir ſogleich ſehen werden, hinſichtlich der Für— 
ſorge für die Brut wahrlich keine leichten. Bei denjenigen Ameiſen, deren Arbeiter in 
verſchiedenen Formen auftreten, ſcheint bis zu einem gewiſſen Grade Arbeitsteilung ein— 
zutreten, wenigſtens hat man beobachtet, daß die großköpfigen, ſogenannten Soldaten, 
welche bei den Streifzügen nicht die Verteidiger, ſondern mehr die Ordner und Führer 
bilden, mit ihren größeren Kinnbacken das Fleiſch und die ſonſtige Beute zerſchroten und 
die zarter gebauten Arbeiter dadurch in die Lage verſetzen, ihren Kräften entſprechende 
Stückchen wegſchleppen zu können. Überdies können wir oft genug beobachten, daß da, 
wo für den einzelnen Arbeiter die Kraft nicht ausreicht, ein zweiter und dritter zu Hilfe 
kommt und mit vereinten Kräften oft unmöglich Scheinendes erreicht wird. In der Ver— 

einigung fühlt ſich die Ameiſe überhaupt nur ſtark und zeigt nur dann ihren vollen Mut 
und ihre Kampfesluſt, wenn ſie auf Beihilfe von ihresgleichen rechnen kann; als einzelne 
oder fern vom Neſte weicht ſie jedem Zuſammenſtoß gern aus. Aber auch hiervon machen 
einige Arten eine Ausnahme. 

Die Brutpflege erſtreckt ſich hier auf Eier, Larven und Puppen. Erſtere, friſch gelegt, 
ſind länglich, weiß oder lichtgelb, ſchwellen aber vor dem Ausſchlüpfen an, biegen ſich an 
dem einen Ende etwas und werden glaſig. Nachdem ſie vom Weibchen in einer Kammer 
auf ein Häufchen gelegt worden ſind, werden ſie von den Arbeitern wieder aufgenommen, 
fleißig beleckt, wie es ſcheint, hierdurch mit einer nährenden Feuchtigkeit verſehen, in einem 
oberen Stockwerk des Hauſes aufgehäuft, wenn es warm wird, oder tiefer geſchafft, wenn 
die Witterung rauh und unfreundlich iſt. Dasſelbe wiederholt ſich mit den Larven, die 
außerdem mit den ausgebrochenen Tropfen gefüttert, beleckt und von dem anhaftenden 
Schmutze gereinigt werden. Auch die Puppen werden den ihrem Gedeihen e 
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Witterungsverhältniſſen nach umgebettet, hier- und dorthin getragen, und wer hätte nicht 
ſchon geſehen, wie beim Aufheben eines Steines, unter welchem fie während des Sonnen— 
ſcheines an der Oberfläche des Baues liegen, die ſorgſamen Pflegerinnen ſogleich herauf⸗ 

geſtürzt kommen, eine ergreifen und damit eiligſt im Inneren der Gänge verſchwinden, um 
ſie vor der Störung von außen zu ſchützen und in Sicherheit zu bringen. Als Trage 

dienen bei dieſen Arbeiten die Kinnbacken; in der Eile wird auch manchmal eine Bürde ver⸗ 
loren, und da ſind es die Fühler, welche allein nur das Wiederauffinden vermitteln. Selbſt 
dann noch, wenn die junge Ameiſe im Begriffe ſteht, ihre Puppenhülle zu verlaſſen, ſind 
die Schweſtern hilfreich bei der Hand, zerreißen das Geſpinſt und unterſtützen das Be— 
freiungswerk, welches in den meiſten anderen Fällen dem neugeborenen Kerbtier allein 
überlaſſen bleibt. Somit erreicht bei den Ameiſen die Brutpflege den höchſten Grad 
der Entwickelung unter allen geſellig lebenden Hautflüglern. Bedenken wir nun, daß ohne 
Beihilfe von Flügeln die eigne Nahrung und durch ſie der Überſchuß für die Brut zu 
beſtimmten Zeiten für die zahlreichen Weibchen und Männchen herbeigeſchafft werden muß, 
die alle nicht ſelbſt für ihre Erhaltung ſorgen, daß die Anlage, Erweiterung und Erhal— 
tung des Neſtes, alle dieſe mühſamen Verrichtungen dem Arbeiterſtande zufallen, ſo iſt 
es eben nur durch deſſen Emſigkeit möglich, den ſchweren Pflichten nachzukommen, und 
er würde ſchließlich der Arbeit unterliegen, wenn nicht durch das Schwärmen der Über⸗ 
füllung des Neſtes und einer Überbürdung der Arbeiter von der Natur vorgebeugt worden 
wäre; doch hiervon ſpäter. 

Im weiteren Verlauf einer allgemeinen Schilderung des Ameiſenlebens können 
wir uns nur an einzelne, beſonders auffällige Erſcheinungen halten, da es ſich nicht 
nur bei einer und derſelben Art je nach den äußeren Verhältniſſen (Ortlichkeit, Jahres⸗ 
zeit, Witterung ꝛc.), ſondern in noch viel höherem Maße bei den verſchiedenen Arten 
außerordentlich mannigfach geſtaltet und, wollen wir ehrlich ſein, zum großen Teil nur 
ſtückweiſe und noch ſehr unvollkommen zu unſerer Kenntnis gelangt iſt. Zunächſt iſt 
die Lebensdauer der verſchiedenen Entwickelungsſtufen und die Zeit, in welcher die ein- 
zelnen im Neſte erſcheinen, verſchieden nach den Arten, nach der Jahreszeit, nach den 
Jahrgängen. Bei gewiſſen Arten werden die ſämtlichen Eier im Herbſte gelegt, und die 
fruchtbaren Weibchen finden ſich im Frühjahr meiſt nicht mehr im Neſte vor (Solenopsis 
fugax), bei den meiſten anderen ſind Eier vom Frühjahr an bis zum Herbſte im Neſte 
und bedürfen wohl die kürzeſte Zeit (14 Tage), um in den nächſtfolgenden Entwickelungs⸗ 
ſtand überzugehen. Bei der oben genannten Art leben die Larven vom Herbſte bis zum 
Juli des nächſten Jahres, während beiſpielsweiſe von Tapinoma Anfang April den Eiern 
entſchlüpfte Larven ſchon vor Ende Mai zu Puppen werden können. Nächſt den Eiern 
bedürfen dieſe in den meiſten Fällen die nächſt kürzere Zeit zu ihrer Entwickelung zum 
vollkommenen Kerfe, obſchon auch ſie überwintern können. Die Lebensdauer einer voll⸗ 
endeten Ameiſe läßt ſich am ſchwierigſten feſtſtellen, allenfalls vergleichungsweiſe behaupten, 
daß die der Männchen, welche nur der auf beſtimmte Zeiten fallenden Fortpflanzung dienen, 
die kürzeſte und die der befruchteten Weibchen länger als die der ſich aufreibenden Arbeiter 
ſein werde. Man nimmt an, daß die Stammmütter bis wenig über ein Jahr ihr Leben 
friſten können. Dieſer Anſicht widerſpricht J. Lubbock in ſeinem trefflichen Werke „Ameiſen, 
Bienen und Weſpen“; denn er hatte in einem ſeiner Neſter zwei Stammmütter (Königinnen), 
die mindeſtens 7 Jahre alt waren, und einige Arbeiter gleichfalls von mehrjährigem Alter. 
Jene leben öfters in Mehrzahl in einem Neſte, da ſie die Eiferſucht der Bienenköniginnen 
nicht kennen, geflügelte, alſo noch nicht befruchtete Weibchen und Männchen finden ſich meiſt 
nur zu beſtimmten Zeiten, obſchon auch in dieſer Beziehung Abweichungen wahrgenommen 
werden. So haben die Neſter von Formica pratensis das ganze Jahr hindurch Männchen 
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und Weibchen neben den Arbeitern, die von Leptothorax zu einer Zeit nur Männchen, 
zur anderen nur Weibchen. 

Die Männchen von Anergates find ungeflügelt, bei anderen Arten find fie im Ber- 
gleiche zu ihren Weibchen viel zu groß, um von diejen im Fluge getragen werden zu können, 
in beiden Fällen findet alſo die Paarung nicht wie gewöhnlich beim Ausſchwärmen ſtatt. 
In ſolchen Neſtern aber, wo zu beſtimmten Zeiten, namentlich während des Auguſt, ge— 
flügelte Männchen und Weibchen im Neſte erſcheinen, halten ſich dieſelben eine Zeitlang 
im Inneren desſelben verborgen, letztere beteiligen ſich wohl auch inſofern an den häus— 
lichen Arbeiten, als ſie die Larven und Puppen mit umbetten helfen. Zunächſt wird es 
den Männchen, die zu Lufttieren geboren ſind, in den unterirdiſchen Räumen zu eng, ſie 
luſtwandeln auf der Außenfläche des Haufens umher, beſteigen Gräſer und andere Pflanzen 

in der nächſten Nachbarſchaft und verraten große Unruhe. Zwiſchen ihnen erſcheinen Arbeiter, 
faſſen ſie mit den Zangen und ſuchen ſie in das Neſt zurückzubringen. Dieſe Aufregung 
währt einige Tage, dann aber bietet ſich dem Blicke des Beobachters ein überraſchendes 
Schauſpiel, eine Hochzeit der Ameiſen, dar. Nichts Menſchliches gibt einen Begriff von 
dem wirbelnden Aufbrauſen, von dem man nicht weiß, ob es Liebe, ob es Wut bedeute. 
Zwiſchen dem Volke wilder Brautpaare, welche von nichts zu wiſſen ſcheinen, irren Un— 
geflügelte umher und greifen beſonders die an, welche ſich am meiſten verwickelt haben, 
beißen ſie, zerren ſie ſo ſtark, daß man meinen ſollte, ſie wollten ſie vernichten. Das iſt 

aber nicht ihre Abſicht, ſie wollen ſie vielmehr zum Gehorſam, zu ſich ſelbſt zurückbringen. 
Dieſe Jungfrauen überwachen alſo die Liebenden und führen eine ſtrenge Aufſicht über 
die Vorfeier der Hochzeit, dieſes wahre Volksfeſt. Jetzt grenzt die Wildheit an Raſerei: 

in taumelndem Wirbel erheben ſich die Männchen, nach ihnen die Weibchen und in wech— 
ſelndem Auf- und Abſteigen gelangen ſie zu bedeutenden Höhen. Die Männchen ſtürzen 
ſich auf ein Weibchen, von den kleineren bisweilen mehrere gleichzeitig, und verbinden ſich 
mit ihm. Ein höherer Gegenſtand dient ihnen gewiſſermaßen als Wahrzeichen bei dieſem 

Gaukelſpiel: ein Baumgipfel, eine Turmſpitze, ein Berggipfel, ſelbſt ein einzelner Menſch 
in einer ebenen Gegend. So geſchah es Huber, dem wir ſo viel über die Sitten der 
Ameiſen verdanken, daß ein Schwarm ſich über ſeinem Haupte langſam mit ihm fort— 
bewegte. Wie läſtig ſie bei dieſer Gelegenheit werden können, erfuhr ich 1869 in Geſell— 
ſchaft einiger Damen. Als wir die dunkle Treppe in dem Ausſichtsturm des Kynaſt 
hinaufkrochen, warnten herabkommende Reiſende wegen eines Ameiſenſchwarmes vor dem 
weiteren Vordringen. Wir wollten jedoch den herrlichen Blick auf das Hirſchberger Thal 
von jenem Punkte aus kennen lernen und gingen mutig weiter. Die Tauſende von Ameiſen, 
welche ſich an uns ſetzten, namentlich an eine lichtgekleidete Dame, verkümmerten uns den 
Aufenthalt da oben ungemein; denn hier und da, wo ſie auf die bloße Haut kamen, zwickten 
ſie in das Fleiſch und bewieſen in jeder Hinſicht eine ungewöhnliche Aufgeregtheit. Der— 
gleichen Erfahrungen kann man ab und zu in der beliebten Reiſezeit auf allen Ausficht3- 
türmen machen, an denen es in den mitteldeutſchen Gebirgen nirgends fehlt. 

Die Ameiſenſchwärme an einem ſchönen Auguſtnachmittage, beſonders nach einigen 
Regentagen, von Lasius flavus, niger, alienus, fuliginosus, Myrmica verſchiedener 
Art, Solenopsis fugax, Tapinoma caespitum und anderen ausgeführt, haben bisweilen 
die Menſchen in Furcht und Schrecken verſetzt, namentlich dann, wenn die Schwärme einer 
größeren Landſtrecke ſich zu förmlichen Wolken vereinigt und die Spitzen der Kirchtürme 
als vermeintliche Rauchwölkchen umſchwebt haben. Am 4. Auguſt 1856 regnete es bei 
St. Saphorin in der Schweiz Myriaden ſchwarzer, geflügelter Ameiſen. Am 10. Auguſt, 
abends 5 Uhr 20 Minuten bis 6 Uhr, wurde von Wattwyl bis Liechtenſtein, der Thur 
entlang, eine von Südweſten noch Nordoſten ziehende Wolke geflügelter Ameiſen von 
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ſchwarzbrauner Farbe in etwa 300 Fuß Höhe beobachtet. Zwiſchen beiden Orten löſte ſie 
ſich auf und zerteilte ſich auf Bäume, Häuſer und Gräſer. Im September 1814 berichtet 
ein engliſcher Chirurg vom Bord eines Schiffes, daß eine 8—10 Fuß breite Kolonne von 
6 Zoll Höhe, beſtehend aus großen Ameiſen, das Waſſer auf eine Strecke von 5 — 6 (engliſchen) 
Meilen bedeckt habe. Auch die alten Chroniken erzählen von dergleichen Dingen. Am 
2. Auguſt 1687, um 3 Uhr nachmittags, ſchwärmte eine ſolche Menge von Ameiſen über 
dem Turme der Eliſabethkirche zu Breslau, daß das Volk fie für Rauch anſah und einen 
Brand fürchtete. Kurz darauf wiederholte ſich dieſelbe Erſcheinung um die übrigen Türme; 
es dauerte aber kaum eine Stunde, ſo fielen ſie zu Boden, daß man ſie hätte haufen⸗ 
weiſe aufraffen können. Am 19. Juli 1679, gegen 2 Uhr, iſt eine Wolke großer Ameiſen 
über Preßburg geflogen und nach einer Viertelſtunde ſo dicht heruntergefallen, daß man 
auf dem Markte keinen Fuß vorſetzen konnte, ohne einige Dutzend zu zertreten; ſie hatten 
alle die Fügel verloren, ſchlichen langſam umher und waren nach 2 Stunden gänzlich 
verſchwunden. Genug der Beiſpiele. Legen wir uns jetzt die zwei Fragen vor: Wie ſieht 
es während der Schwärmzeit im Neſte aus, und was wird aus den Schwärmern? 

Bei den ſchon einige Tage vor dem Schwärmen bemerkbaren Bemühungen der Arbeiter, 
unter dem geflügelten Volke Ruhe und Ordnung wieder herzuſtellen, gelingt es doch, ein 
oder das andere Weibchen und Männchen zurückzuhalten, welche ſich in der nächſten Neſt⸗ 
nähe paaren. Eins oder einige ſolcher Weibchen ſind es, die ſie in das Neſt zurückbringen, 
ihnen die Flügel abreißen, ihnen alle Fürſorge erweiſen, ſie belecken, füttern und in gleicher 
Weiſe behandeln, wie wir es von den Bienen mit ihrer Königin bereits früher geſehen 
haben. Dieſe Stammmutter ſorgt nun durch Eierlegen für das Fortbeſtehen des Neſtes. 

Die Schwärmer gelangen entfernt vom Geburtsneſt, wie wir bereits ſahen, ſchließlich 
wieder auf die Erde, Tauſende und aber Tauſende werden eine Beute anderer Kerfe oder 

ſolcher Tiere höherer Ordnungen, welche Geſchmack an ihnen finden, oder die Männchen 
ſterben nach wenigen Tagen planloſen Umherirrens einen natürlichen Tod, während die 
nicht verunglückten Weibchen Gründerinnen neuer Neſter werden, ſicher auf verſchiedene 
Weiſe bei den verſchiedenen Arten, auf welche aber, iſt bisher noch bei keiner durch unmittel⸗ 

bare Beobachtung feſtgeſtellt worden. Zunächſt entledigt ſich das befruchtete Weibchen mit 
Hilfe ſeiner Beine der Flügel, gräbt ſich an einem ihm paſſenden Plätzchen ein und legt 
Eier. Es liegt nun nahe, anzunehmen, daß es, wie die Weſpen-, die Hummelmutter, für 
deren Entwickelung zu Arbeiterameiſen Sorge trage und dieſen die Neſtanlage und alles 
weitere überlaſſe, für ſich ſelbſt nur das Eierlegen in Anſpruch nehme. Nie hat man 

aber eine vereinzelte Ameiſenmutter mit Puppen, nicht einmal mit erwachſenen Larven 
angetroffen, ſondern nur mit Eiern oder ſehr kleinen Würmchen, und nie hat es bei den 
verſchiedenſten Verſuchen in der Gefangenſchaft gelingen wollen, durch Vermittelung eines 

befruchteten Weibchens Arbeiterameiſen zu erhalten. Infolge dieſer Erfahrungen hat man 
gemeint, daß Arbeiter derſelben Art ein „herabgeregnetes“, befruchtetes Weibchen auf- 
griffen und mit ihm eine neue Kolonie ins Leben riefen. Hierauf bezügliche Verſuche ſind 
aber gleichfalls mißglückt und jenes meiſt als fette Beute von Arbeiterameiſen verzehrt 
worden. Somit bliebe die Frage über die Entſtehung neuer Neſter noch eine offene, und 
es wird bei der Gründung ebenſowenig an der größten Vielgeſtaltigkeit fehlen, wie im 

übrigen Leben der ſo höchſt intereſſanten kleinen Weſen. 
Aus dieſem noch einige Züge mitzuteilen, ziehen wir für unſere Zwecke einer Unter⸗ 

ſcheidung zahlreicher Ameiſenarten vor, wollen aber auch die folgenden Mitteilungen nur 
als eine Skizze betrachtet wiſſen. Wenn wir ſchon öfters Gelegenheit fanden und ſie 
auch im weiteren Verlauf unſerer Darſtellung noch finden werden, von Schmarotzern zu 
ſprechen, welche ſich in den Wohnungen gewiſſer Hautflügler einfinden, ſo darf es nicht | 

4 

4 

——— — ne a a En > 



Gaſtameiſen. Raubameiſen. Ameiſenfreunde. 277 

wundernehmen, daß auch in den Ameiſenneſtern fremde Einwohner vorkommen. Dieſelben 
ſtehen in ſehr verſchiedenen Verhältniſſen zu den Ameiſen, aber entſchieden in anderen 

als jene Schmarotzer. 
Zunächſt wohnen verſchiedene Ameiſenarten in einem Neſte, eine Erſcheinung, welche 

man mit dem Namen der gemiſchten Kolonien bezeichnet hat. In denſelben ſind zwei 
weſentlich voneinander verſchiedene Fälle auseinander zu halten. Entweder nämlich lebt 
die eine Art in ihren drei Formen in dem Neſte der anderen und bildet ihren Gaſt, oder 
es finden ſich nur Arbeiter einer anderen Art vor, welche von den Arbeitern des Neſtes 
im Larven: oder Puppenſtand aus einem anderen Neſte geraubt worden find, weshalb 
man die letzteren Raubameiſen genannt hat. Zu den Gaſtameiſen, und zwar bei 
Formica rufa und congerens, gehört entſchieden die kleine, gelbrot glänzende Stenamma 
Westwoodi (eine Knotenameiſe), von welcher man, weil man ſie nie ſelbſtändig gefunden 
hat, annehmen muß, daß ihr Beſtehen von jenen Arten abhängig ſei. Eine zweite Art, 
Asemorhoptrum lippulum, iſt gleichfalls für eine Gaſtameiſe bei Lasius fuliginosus, 

bruneus und Formica sanguinea gehalten worden; von Hagens fand fie aber auch 
in ſelbſtändigen Staaten. — Zu den Raubameiſen gehört entſchieden die ſpäter näher 
zu beſprechende Formica sanguinea; ſie arbeitet aber gleich ihren Sklaven, wie man 
die geraubten Arbeiter genannt hat, und es läßt ſich ſomit bei ihr ein Grund für ihr 
Räuberhandwerk nicht angeben. Anders verhält es ſich mit der Amazonenameiſe 
(Polyergus rufescens), einer durchaus bräunlichroten Art des ſüdlicheren Europa, 
welche jedoch auch bei Kleve, Mombach, Mainz, Soden beobachtet worden iſt. Sie raubt 
die Larven von Formica fusca und cunicularia und zeigt ſich dabei ungemein kühn und 
biſſig, iſt aber ſo arbeitsſcheu, daß ſie verhungern müßte, wenn ſie nicht von ihren Sklaven 
gefüttert würde. Bei zwei anderen, für Raubameiſen geltenden Arten (Strongylognathus 
testaceus und Myrmica atrata) ſind die Verhältniſſe abermals anders und noch nicht 

hinreichend aufgeklärt. Die Amazonenameiſe und erſtere der beiden zuletzt genannten 
Arten haben, abweichend von allen anderen heimiſchen, walzenförmige und ungezahnte 
Kinnbacken, entbehren alſo derjenigen Einrichtung, welche die Kinnbacken der übrigen Arten 
zu Arbeitswerkzeugen geſtalten. 

Die Ameiſenfreunde (Myrmekophilen) ſind weitere Bewohner der Ameiſenneſter 
und gehören den verſchiedenſten Kerfordnungen an. Mehrere Forſcher haben dieſen Ge— 
genſtand mit beſonderer Vorliebe verfolgt und lange Verzeichniſſe von dieſen Tieren an— 
gefertigt, auch das Verhalten der Ameiſen zu ihnen zu ermitteln ſich bemüht. Hiernach 
laſſen ſich dieſelben in drei Gruppen ordnen: 1) Ameiſenfreunde, welche nur als Larven 
oder Puppen unter jenen leben und als unſchädliche Geſellſchafter geduldet werden. So 
nährt ſich, wie wir früher ſahen, die einem Engerlinge ähnliche Larve des gemeinen 
Goldkäfers (Cetonia aurata) von den vermodernden Holzſtückchen des unteren Neſt— 
teiles bei der Waldameiſe. 2) Ameiſenfreunde, welche in ihrem vollkommenen Zuſtande 
in den Neſtern anzutreffen ſind, hier aber nicht ausſchließlich. Dahin gehören mehrere 
Stutzkäfer (Hister), Kurzflügler, diejenigen Blattläuſe, welche nicht freiwillig, ſondern, 
von den Ameiſen hineingetragen, bei ihnen als „Milchkühe“ leben müſſen. Der beſonderen 
Vorliebe aller Aderflügler für die Blattläuſe wurde früher ſchon gedacht ſowie der Leiden— 
ſchaft der Ameiſen, jene ihrer ſüßen Auswürfe wegen allerwärts aufzuſuchen. Sie betaſten 
dieſelben mit ihren Fühlern, belecken ſie und wiſſen ihnen durch allerlei Liebkoſungen auch 
Saft zu entlocken, ſie zu „melken“, wie man dies Verfahren kurz bezeichnet hat. Um 
dies bequemer haben zu können, entführen ſie die wehrloſen, ſchwachen Tierchen in ihre 
Neſter und legen dabei weniger mütterlichen Sinn, als ganz gemeine Selbſtſucht an den 
Tag. Bei den in Baumſtämmen niſtenden Arten, wie Lasius fuliginosus und bruneus, 
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wohnt häufig eine Blattlaus, Namens Lachnus longirostris, welche mit ihrem den Körper 
dreimal an Länge übertreffenden Schnabel an dem jungen Holze des Baumes ſaugt; 
in unterirdiſchen Ameiſenneſtern erhalten wieder andere Blattlausarten ihre Nahrung 
aus den Wurzeln der Gräſer und anderer Pflanzen in nächſter Nachbarſchaft. Oft um⸗ 
geben Ameiſen eine Geſellſchaft von Blattläuſen mit einem Gehäuſe von Erde oder anderen 
Bauſtoffen, tragen auch ihre Eier in dasſelbe oder ſetzen eine Blattlausgeſellſchaft durch 
einen bedeckten Gang mit ihrem Neſte in Verbindung. Solche bezeichnet von Oſten-Sacken 
als „ſtallfütternde“ Ameiſen und erzählt von einer kleinen rötlichen Art der Gattung 
Formica, mit braunem Hinterleibe, welche in der Nähe von Waſhington eine ſchwarze 
Lachnus-Kolonie an einem Wacholderzweige ummauert hatte. Das röhrenförmige 
Futteral beſtand aus einer graubraunen, filzartigen Maſſe, die ſich als zuſammengebackene 
Härchen, wahrſcheinlich Baſtſchnitzeln, von harzigem Geruch ergab. Es war etwa 36 em 

lang und ein Drittel dieſer Erſtreckung breit, als es zur näheren Unterſuchung abge⸗ 
brochen wurde. Bei einer anderen Gelegenheit fand derſelbe Forſcher in Virginien an 
einem dicht mit Blattläuſen beſetzten Asclepiasſtengel ein zerbrechliches, kugelförmiges 
Gehäuſe von ungefähr 2,19 em Durchmeſſer, welches einer ſchwarzen Ameiſe ſeinen Urſprung 
verdankte. In heißen Ländern, wo Blattläuſe fehlen, vertreten die ihnen verwandten kleinen 

Cikaden deren Stelle. 3) Ameiſenfreunde, welche auf allen ihren Lebensſtufen aus ſchließlich 
in den Neſtern beſtimmter Ameiſen leben, ohne welche ſie überhaupt nicht beſtehen würden. 

Hierher gehören der gelbe Keulenkäfer (S. 63) mit ſeinen Verwandten und noch zahl⸗ 
reichere Staphylinen. — Zur Zeit kennt man an 600 Kerfarten aller Ordnungen, hauptſäch⸗ 
lich Käfer, welche zu einer oder der anderen dieſer drei Gruppen zählen. Die meiſten leben 
bei Lasius fuliginosus (150 Arten) und Formica rufa (100 Arten), von den wenigſten 
kennt man indeſſen zur Zeit noch die näheren Beziehungen, in welchen ſie zu ihren 
Wirten ſtehen. 

Das geſchäftige Treiben der Ameiſen hat ihnen vor Tauſenden anderer Kerfe von 

jeher die regſte Teilnahme derer abgenötigt, welche überhaupt Sinn für ſolche Dinge 
haben, wie uns die zum Teil treffenden Bemerkungen der griechiſchen und römiſchen Natur⸗ 
forſcher aus dem grauen Altertum beweiſen. Das Leben der Ameiſen iſt nach Plutarch 
gewiſſermaßen der Spiegel aller Tugenden: der Freundſchaft, der Geſelligkeit, Tapferkeit, 
Ausdauer, Enthaltſamkeit, Klugheit und Gerechtigkeit. Kleanthes behauptet zwar, die 
Tiere hätten keine Vernunft, erzählt aber doch, er habe folgendes geſehen: Es wären Ameiſen 
in die Nähe eines fremden Ameiſenhaufens gekommen und hätten eine tote Ameiſe getragen. 
Aus dem Haufen wären nun dem Leichenzug Ameiſen wie zur Unterredung entgegen- 
gekommen, dann wieder zurückgegangen. Dies wäre zwei- bis dreimal geſchehen. Endlich 
hätten die Ameiſen aus dem Haufen einen Wurm hervorgeſchleppt und hätten ihn den 
Trägern der Leiche übergeben, um letztere von ihnen loszukaufen. Dieſe hätten den Wurm 
angenommen und die Leiche dagegen abgelaſſen. — Jedenfalls bemerkt man überall bei ſich 
begegnenden Ameiſen, wie ſie die Tugend der Beſcheidenheit üben, indem alle, die leer 
gehen, den Beladenen ausweichen; wie ſie ferner Dinge, die nicht gut fortzuſchaffen ſind, 
weislich teilen, ſo daß die Laſt dann auf mehrere verteilt werden kann. — Ariſtoteles widmet 

an verſchiedenen Stellen den Ameiſen nur wenige Zeilen: „Bienen, Ameiſen, Weſpen, 
Kraniche leben in geſchloſſenen Geſellſchaften, die Kraniche und Bienen unter einem Ober: 
haupt, die Ameiſen aber nicht. Sie ſind teils geflügelt, teils flügellos. Sie riechen Honig 
von weitem. Beſtreut man ihre Wohnungen mit gepulvertem Schwefel oder mit Doſten, 
jo ziehen fie aus. Die Ameiſen bringen Maden zur Welt, die anfangs klein und rund— 

lich ſind, dann ſich durch Wachstum verlängern und Glieder bekommen. Die Fortpflanzung 
findet vorzüglich im Frühjahre ſtatt. Die Ameiſen ſind immerfort in Thätigkeit, laufen 
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immer denſelben Weg, tragen Speiſen hervor oder verbergen ſie, arbeiten bei Vollmond ſelbſt 
in der Nacht. Sie jagen zwar nicht ſelbſt, tragen aber zuſammen, was ſie finden.“ 

Plinius (11, 30, 36) wiederholt in der Hauptſache dieſelben eben vorgetragenen 

Anſichten und fährt dann fort: „Wie groß iſt ihre Anſtrengung bei der Arbeit, wie an— 
haltend ihr Fleiß! Und weil ſie, ohne voneinander zu wiſſen, aus verſchiedenen Gegen— 
den Waren zuſammentragen, ſo haben ſie beſtimmte Markttage, an welchen allgemeine 
Muſterung gehalten wird. Dann wimmelt's und grimmelt's und die einander Begegnen— 
den befragen und beſprechen ſich mit großer Sorgfalt. Man ſieht Steine, in welche ſie 
nach und nach Wege getreten haben, und man erkennt hieraus, wieviel ſelbſt die Emſig⸗ 
keit ſchwacher Geſchöpfe vermag. Die Ameiſen ſind, außer dem Menſchen, die einzigen 
Tiere, welche die Toten begraben. In Sizilien gibt es nur ungeflügelte.“ Auch Aelian 
betont an einigen Stellen das Eintragen von Körnern und deren Behandlung, um ihr 
Keimen zu verhindern. 

Abgeſehen von dem Begraben der Toten, welcher Irrtum möglicherweiſe dadurch ent— 
ſtanden iſt, daß jede lahme und hilfsbedürftige Ameiſe von den ihr begegnenden Schweſtern 
in das Neſt geſchleppt und verpflegt wird, iſt das Weſen der Ameiſen von alters her 
richtig erkannt und gewürdigt worden, vor allem ihre große Arbeitſamkeit, Klugheit und 
das Vermögen, Mitteilungen unter ſich auszutauſchen. Es ſind in dieſer Hinſicht 

in ſpäteren Zeiten allerlei Anſichten laut geworden, eine Zeichenſprache an verſchiedenen 
Beiſpielen nachgewieſen und ziemlich allgemein angenommen, namentlich aber die Fühl— 
hörner als das wichtigſte Werkzeug zu der Aufnahme der Eindrücke von außen angeſehen 
worden. Neuerdings meint Landois den Beweis geliefert zu haben, daß den Ameiſen 
außerdem eine wirkliche Tonſprache zukomme, welche allerdings für das menſchliche 
Ohr meiſt nicht wahrnehmbar ſei. Nachdem bei den Spinnenameiſen (Mutilla) an einigen 
Hinterleibsringen das Werkzeug aufgefunden worden war, mit welchem dieſelben ſehr 
wohl auch für das menſchliche Ohr hörbare Töne hervorbringen können, unterſuchte der 
genannte Forſcher verſchiedene Ameiſengattungen und fand bei Ponera ſehr entwickelte 
Reibleiſten am zweiten und dritten Hinterleibsringe, deren Ton übrigens auch dem menſch— 
lichen Ohre vernehmbar; weniger entwickelt fanden ſie ſich bei anderen Gattungen, ſo 
daß der Genannte die oben aufgeſtellte Behauptung für gerechtfertigt hält. Wir können 
dieſen höchſt intereſſanten Gegenſtand hier nicht weiter ausführen, durften denſelben aber 
auch nicht ganz mit Stillſchweigen übergehen. Daß der Geruch bei dem gegenſeitigen 
Erkennen eine bedeutende Rolle ſpielt, iſt außer Zweifel. 

Foſſile Ameiſen finden ſich in großer Menge in den Tertiärſchichten, und die Schiefer— 

platten von Oningen (im badiſchen Seekreiſe) ſind oft mit Ameiſenabdrücken der ver⸗ 
ſchiedenſten Arten förmlich bedeckt. Auch der Bernſtein enthält zahlreiche Ameiſeneinſchlüſſe, 
jedoch meiſt nur geflügelte. Das Heer der noch lebenden hat man in fünf Sippen ein— 
geteilt: die Drüſenameiſen (Formicidae), deren in den Gliedern nicht eingeſchnürter 
Hinterleib an einem eingliederigen, ſchuppentragenden Stiele ſitzt; die Zangenameiſen 

(Odontomachidae) haben dieſelbe Hinterleibsbildung, einen Wehrſtachel und in dem weib— 
lichen Geſchlecht Kinnbacken, deren Einlenkungsſtellen ſich gegenſeitig berühren. Bei den 
Stachelameiſen (Poneridae) wird zwiſchen dem erſten und zweiten Hinterleibsgliede 
eine Einſchnürung bemerkbar, den Giftſtachel und den eingliederigen Stiel haben ſie mit 
der vorigen ſowie mit der folgenden Sippe, den Blindameiſen (Dorylidae), gemein, 
wo die Weibchen und Arbeiter augenlos ſind. Ein zweigliederiger Hinterleibsſtiel endlich 
kennzeichnet die Sippe der ſtacheltragenden Knotenameiſen (Myrmicidae). 

Zu den artenreichſten Gattungen der Drüſenameiſen gehört Camponotus. Die S-fürmig 
gebogenen Stirnleiſten, die vom Kopfſchild entfernt eingelenkten Fühler und der Mangel 
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der Nebenaugen bei den Arbeitern charakteriſieren ſie. Unſere größte deutſche Emſe, die Roß⸗ 
ameiſe (Camponotus herculeanus, Fig. B, ſ. untenſtehende Abbild.), liebt die be: 
waldeten Gebirgsgegenden und legt ihr Neſt unten in alten Bäumen an. Wenn ſie im 
Sommer vor der Schwärmzeit ſich bemerkbar macht, ſtaunt manüber die mächtigen, bis 17, mm 
langen Weibchen, welche den Grund jener Stämme ſchwarz färben. Die gelben Spitzen 
ihrer langen, den Hinterleib weit überragenden Flügel zeichnen ſie aus. Bei genauerer Be⸗ 
trachtung ſchimmert der Körper infolge grauer Behaarung in dieſer Farbe. Die am 
Mittelleibe glanzloſen Männchen und die Arbeiter werden 8,15 — 11 mm lang. Unter 
demſelben deutſchen Namen iſt eine zweite Art (Camponotus ligniperdus) gemeint, welche 

ſich durch dunkelrote Zeichnung am Mittelleib unterſcheidet und ſich ſamt der vorigen 

IN h 

4) Männchen, 6) Weibchen. Alles vergrößert B. Roßameiſe (Camponotus herculeanus); 1) Männchen, 2) Weibchen, 
3) Arbeiter. Alle in natürlicher Größe. 

über Europa bis Oſtſibirien und Nordamerika ausbreitet, von der Ebene bis zu den höchſten 
Alpen. Andere zahlreiche Arten derſelben Gattung kommen in allen Erdteilen ohne 
Ausnahme vor. 

Die rote Waldameiſe, Hügelameiſe (Formica rufa, Fig. A und Mittelteil obiger 
Abbild.) hat ein nicht ausgerandetes Kopfſchild, fein gerunzeltes Stirnfeld, unbehaarte 
Augen, eine aufrechte, beinahe verkehrt herzförmige, ſchneidige Stielſchuppe, einen braun⸗ 
roten, beborſteten Mittelleib mit ſchwärzlichen Flecken, das Männchen dagegen einen durch— 
aus braunſchwarzen, infolge der Behaarung aber aſchgrau ſchimmernden; dasſelbe iſt 
größer als das Weibchen (11 mm), dieſes nur 9,87 und der Arbeiter gar nur 4,5 6,5 mm. 

Die Waldameiſe lebt in ganz Europa, in Aſien bis Oſtindien und in Nordamerika. 
Sie baut unter unſeren heimiſchen Arten die mächtigſten Neſter, indem ſie in den Nadel⸗ 
waldungen Hügel von 24—125 cm Höhe aus Blattteilchen, Nadeln, Harzkrümchen, Erd⸗ 
klümpchen, Holzſtückchen mit bewunderungswürdiger Ausdauer und Kraftanſtrengung zu⸗ 
ſammenſchleppt und auftürmt. Die Neſter nehmen unter der Bodenfläche einen noch viel 
größeren Umfang an als am oberirdiſchen Teile. Zerſtört man einen ſolchen Hügel, ſo 
kommen Tauſende von Arbeitern in dichtem Gewimmel zum Vorſchein. Für den erſchöpften 
Wanderer kann es nichts Erquickenderes geben, als wenn er die flache Hand, mit welcher 
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er einige raſche Schläge auf einen ſolchen Hügel führte, unter ſeine Naſe hält. Es iſt 
bei dieſer Behandlungsweiſe Schnelligkeit als Vorſichtsmaßregel notwendig, damit ſich 
keins der hierdurch wütend gemachten Tiere in die Hand einbeiße oder an den Körper 
krieche, weil es ſonſt durch ſehr unangenehmes Zwicken ſich empfindlich rächen würde. Einſt 
klopfte ich ein ſolches Neſt, welches am Rande eines Waldes etwas hoch lag, und zwar 
genau vor der im Scheiden begriffenen Sonne. Nachdem wir, meine mich begleitenden 
Damen und ich, den aromatiſchen Hauch von meiner Hand eingeſchlürft hatten und uns 
im Weggehen nochmals nach den hörbar ſehr unangenehm berührten, erzürnten Tierchen 
umſahen, genoſſen wir das einzige Schauſpiel: Hunderte von ſilbernen Fontänen, beleuchtet 
durch die Strahlen der ſinkenden Sonne, ſprudelten von allen Seiten bis 62 cm in die 
gewürzige Luft und löſten ſich auf ihrem Rückwege in zarte Nebel auf. Eine Sekunde, 
und alles war vorüber, nur ein Gekniſter und Geniſtel zwiſchen dem aufgewühlten Bau— 

material hörte man bei der feierlichen Abendſtille auf viele Schritte Entfernung, die fort— 
dauernde Aufregung der ſo unfreundlich in ihren verbrieften Rechten beeinträchtigten Tiere. 
Daß ſie aus der Hinterleibsſpitze die Ameiſenſäure von ſich geben und ſo einem klopfenden 
Werkzeuge deren Geruch mitteilen, war mir bekannt, daß ſie dieſelbe aber mit ſolcher 
Gewalt zu ſolcher Höhe emporſchleudern könnten, hatte ich nicht geahnt. 

Das Innere dieſer Neſter enthält ein Gewirr von kreuz und quer ſich vereinigenden 
Gängen und kleinen Höhlungen, in denen ſich die Bewohner herumtummeln, und von 
welchen nach allen Seiten hin Haupt- und Nebenſtraßen weit von dem Hügel wegführen, 

welche durch das ununterbrochene Herbeiſchaffen weiterer Pflanzentrümmer förmlich ge— 
glättet ſind. | 

Die blutrote Raubameiſe (Formica sanguinea) iſt der vorigen ſehr ähnlich 
und früher öfters mit ihr verwechſelt worden, unterſcheidet ſich aber durch ein ausgerandetes 
Kopfſchild und im männlichen Geſchlecht durch einen vier- bis fünfzähnigen Kaurand der 
Kinnbacken gegen einen ungezahnten bei dem Männchen der vorigen Art, außerdem weſent— 
lich in der Lebensweiſe. Ihre Haufen ſind von geringerer Größe, beherbergen andere 
und bedeutend weniger Käfergäſte (gewöhnlich die beiden Kurzflügler Lomechusa strumosa 
und Dinarda dentata) und die Arbeiter von Formica fusca, cunicularia und ſeltener 
auch von Lasius alienus, welche alle im Larvenzuſtand von den Arbeitern des Neſtes 
geraubt werden. In förmlichen Heerzügen begeben ſie ſich nach dem Neſte einer der ge— 
nannten Arten, dringen mit Ungeſtüm in den Bau ein, töten alles, was ſich ihnen zur 
Wehr ſetzt und tragen Larven und Puppen der Arbeiter davon. Dergleichen Schlachten 
ſind von verſchiedenen Forſchern beobachtet worden. Die jenen entſchlüpften Ameiſen, 
nicht wiſſend, daß ſie in fremde Dienſte getreten ſind, gehen gleich den Arbeitern der 
Formica sanguinea den gewöhnlichen Beſchäftigungen nach, ſcheinen aber vorherrſchend 
den häuslichen Bedürfniſſen zu dienen. Zerſtört man einen ſolchen Bau teilweiſe, ſo werden 
ſie zunächſt ſichtbar, um den entſtandenen Schaden wieder auszubeſſern, während die Herren 
nur unruhig umherlaufen. Selten zeigen ſie ſich mit jenen außerhalb des Neſtes. Bei 
einer Wanderung der Formica sanguinea, welche Darwin beobachtete, hätten die Herren 
ihre Sklaven zwiſchen den Kinnbacken davongeſchleppt, während von Hagens einen gleichen 
Umzug im Auguſt beobachtete, bei welchem teils die Herren ihre Sklaven, teils dieſe die 
Herren nach der anderen Kolonie trugen. Es kommt nämlich bisweilen vor, daß Ameiſen 
ihr Neſt freiwillig verlaſſen und umziehen, wenn irgend welche Umſtände ihnen den bis— 
herigen Aufenthalt verleidet haben (Näſſe, öftere Störung ſeitens des Menſchen oder anderer 
Ameiſen, wenn Dünger auf oder neben das Neſt getragen worden iſt ꝛc.). 

Während die Formica-Arten in der Erde niſten, wählen die Höcker-Drüſenameiſen 
(Lasius) die verſchiedenartigſten Bauſtellen. 
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Die Gattung läßt ſich an folgenden Merkmalen der Arbeiter und Weibchen erkennen: 
Das vorn nicht ausgerandete Kopfſchild iſt trapezförmig und gewölbt, an den Hinterecken 
ſtark gerundet, wo die ziemlich kurzen Stirnleiſten beginnen und die 12 gliederigen Fühler 
eingelenkt ſind; die Geißel derſelben iſt keulenförmig, jedes Glied vom zweiten an wenig 
größer als das vorangehende, und das letzte länger als das erſte. Die Nebenaugen ſind 

ſehr undeutlich. Der Mittelleib iſt vor dem buckligen und ungezahnten Hinterrücken ſtark 
eingeſchnürt, das Stielchen mit einer viereckigen, ſenkrechten oder beinahe ſenkrechten Schuppe 
verſehen, auf welche der Hinterleib ſich nicht auflegt. Die breiten Kinnbacken des Männchens 
ſind am Kaurande ſchneidig und nur vorn einzahnig oder durchaus gezahnt, die unter 
ſich faſt gleichen Geißelglieder der 13 gliederigen Fühler fadenförmig, das erſte am dickſten. 
Die kleinen Genitalien werden von der Rückenſeite dachartig bedeckt, ihre äußere Klappe 
bildet eine ſchmäler werdende, am Ende halbkreisförmig abgerundete Platte; die After- 
klappe iſt nicht ausgeſchnitten. ö 

Die glänzend ſchwarze Holzameiſe (Lasius fuliginosus), die größte von allen 
(bis 11 mm) und über ganz Europa verbreitet, mit Ausnahme der Pyrenäiſchen und 
Balkan⸗Halbinſel, legt Irrgänge in alten Baumſtämmen an oder kittet dergleichen zuſammen, 
wenn der Zahn der Zeit ſchon zu lange genagt und das Holz in Erde verwandelt hatte. 
— Die braune Ameiſe (Lasius niger), in ganz Europa und in Nordamerika, auch auf 
Madeira anſäſſig, baut, gleich ihrer nur auf die Südhälfte Europas beſchränkten Schweſter, 
Lasius alienus, wie es eben paſſen will, in die Erde, in hohle Bäume, zwiſchen Moos 
und dergleichen. — Lasius emarginatus ſucht mit Vorliebe die Ritzen in Gartenmauern 
auf. Die wegen ihrer empfindlichen Biſſe berüchtigten gelben Ameiſen, welche gleich— 

falls dieſer Gattung angehören und mehrere Arten enthalten, von denen Lasius flavus 

am verbreitetſten iſt, bauen bekanntlich in die Erde unter dem Schutze eines Steines oder 
eines Hügels. 

Höchſt intereſſant iſt die ihrem Baue nach hierher gehörende Honigameiſe (Myr- 
mecocystus mexicanus oder melliger, ſ. Abbild. S. 288, Fig. 1) im Hochlande von 

Mexiko, Neu⸗Mexiko und Süd⸗Colorado. In den Erdneſtern unter einem Kieshügelchen 
finden ſich in verſchiedenen Stockwerken Gänge und Gemächer und in einigen dieſer letzteren, 
mit den Beinen an der gewölbten rauhen Decke angehäkelt, Rundbäuche, deren Hinterleib 

bis zur Größe einer Stachelbeere angeſchwollen ſind von dem im Kropfe angehäuften Honig. 
Es ſind dies Arbeiter, welche von anderen Arbeitern als Vorratskammern benutzt und mit 
Honig gefüttert werden, welchen ſie über Nacht friſchen Galläpfeln entnehmen, die am Ge⸗ 
büſch der dort häufigen Zwergeiche zahlreich auftreten. Bei einer auſtraliſchen Ameiſe (Cam- 
ponotus inflatus) kommt dieſelbe Honigfülle im Kropfe infolge der Überfütterung vor. 

Die Stachelameiſen (Poneridae) führen dieſen Namen, weil Arbeiter und Weibchen 
mit einem Stachel bewehrt ſind. Ihre Geſellſchaften beſtehen aus nur wenigen Gliedern, 
ſind meiſt nur im Arbeiterſtande bekannt und in Europa ſparſam vertreten. — Die von 
Latreille aufgeſtellte, bisher zu den Poneriden gerechnete Gattung Odontomachus hat 
man mit noch einigen anderen zu einer beſonderen Sippe erhoben und zwiſchen die Drüſen⸗ 
und Stachelameiſen eingeſchoben. Die ſchlanken, ſchmalen Tiere zeichnen ſich durch den 
langen, nach hinten gerichteten Dorn auf ihrem einzigen Stielknoten aus ſowie durch 
die zwei Unterrandzellen und die drei Mittelzellen in den Flügeln. Das Merkwürdigſte 
an ihnen bleiben aber bei Weibchen und Arbeitern die Kinnbacken durch ihre Bildung 
und Anheftung; an der äußerſten Spitze des auffällig geſtreckten Kopfes ſitzen ſie, die über⸗ 
mäßig langen, mit den Wurzeln dicht bei einander, wie die Flügel einer Drahtzange vor 
ihrem Niete. Nur Aſien und Südamerika ernähren dergleichen intereſſante Tiere. 
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Eine vierte, ebenfalls nur ausländiſche Sippe, welche von anderen Schriftſtellern als 

ſelbſtändige Familie hinter die Ameiſen geſtellt worden, können wir an dieſer Stelle durch 
eine kurze Bemerkung über die Lebensverhältniſſe einer Art einführen. Die Doryliden 
(Dorylus, Labidus, Anomma und andere), welche man in der Dreigeſtaltigkeit der 
Arten noch ſehr 9 kennt, gehören nur den heißen l an, vorzugsweiſe 

Oſtindien, Senegambien und Braſilien. 
Die Treiberameiſe (Anomma arcens), eine Bewohnerin des weſtlichen Afrika, 

hat ſich durch ihre eigentümliche Lebensweiſe eine gewiſſe Berühmtheit erworben. Die 
Geſellſchaft, in welcher ſich kleinere und größere (bis 11 mm lange) Ameiſen befinden, 

hat keine feſten Wohnſitze, ſondern führt ein umherſchweifendes Leben. Weil den Tieren 
die brennenden Sonnenſtrahlen verderblich werden, ſo halten ſie ſich bei Tage unter Gras 
und im Dickicht verborgen und ziehen nur des Nachts auf Raub aus. Mitunter ſind ſie 

aber doch genötigt, ins Freie zu gehen, und dann übermauern ſie ſofort die Straße, welche 
ſie zu ziehen haben, durch ein aus Erde und Speichel gemengtes Gewölbe. „Während 
meines Aufenthalts auf der Station Barombi des deutſchen Schutzgebietes“, erzählt 
Dr. Preuß, „fraßen dieſelben dreimal während der Nacht die jungen Tauben in dem 

Taubenſchlage, einen Papagei, einen Hahn und ein Perlhuhn; auch überfielen fie mehr: 
mals den Hühner- und den Schafſtall.“ Auch in menſchlichen Wohnungen laſſen ſie ſich 

bisweilen blicken, wo eine allgemeine Flucht der Ratten, Mäuſe, Schaben, Eidechſen, welche 
ſich etwa darin aufhalten, ihre Annäherung verkündigt und die Einwohner mahnt, ſchleunigſt 
ihre Betten zu verlaſſen und das Freie zu ſuchen. Werden zur Regenzeit ihre Schlupf— 
winkel überſchwemmt, ſo ſcharen ſie ſich in einen runden Haufen, die Brut und Schwäch— 

linge in die Mitte nehmend, zuſammen und treiben auf den Fluten, bis ſie an irgend 
einer Stelle auf das Land abgeſetzt werden. Über Bäche und ſchmälere Gewäſſer, auf 
welche ſie bei ihren Wanderungen ſtoßen, ſollen ſie eine lebendige Brücke ſchlagen, indem 
ſie ſich aneinander befeſtigen, wie wir dieſes Verfahren bald von einer amerikaniſchen Art 
näher erfahren werden. 

Die Knotenameiſen (Myrmicidae) bieten den größten Formenreichtum dar und 
nötigen die Syſtematiker, ſie auf ungefähr 42 Gattungen zu verteilen, welche bei weiteren 
Forſchungen noch vermehrt werden dürften. Der zweiknotige Hinterleibsſtiel und Stachel 
bei Weibchen und Arbeitern bilden die allen gemeinſamen Merkmale. Gattungen, wie 

Myrmica, Eeiton und Atta, Aphaenogaster, Monomorium, Typhlatta und andere, 
deren drei erſtere länger bekannt find, die anderen den beiden eifrigſten Ameiſenforſchern 
(Myrmekologen) der Neuzeit, G. Mayr in Wien und Smith in London, ihre Gründung 
verdanken, gehören hierher und liefern zum Teil zahlreiche Arten. Es ſei nur weniger 
heimiſchen gedacht, um Raum für einige intereſſante Schilderungen aus den großartigen 
Lebensverhältniſſen mehrerer fremdländiſchen zu gewinnen. 

Die Raſenameiſe (Tetramorium caespitum) iſt überall in Wäldern, Gärten, 
Wieſen, unter Steinen, Baumſtumpfen, Raſen ſehr gemein. Die unterirdiſchen Gänge 
haben eine weite Verbreitung, lockern die Erde und ſchaden dadurch der Wurzel zarterer 
Pflanzen in den Gärten. Weil die Puppen ſich in dieſer Sippe nicht einſpinnen, die der 
Weibchen überdies für die kleinen Arbeiter rieſig erſcheinen, ſo gewährt es einen höchſt eigen— 
tümlichen Anblick und ſetzt große Kraftanſtrengung ſeitens der Arbeiter voraus, wenn jene 
täglich mehrmals umgebettet werden. Im Auguſt und September ſchwärmen dieſe Ameiſen, 
und dann ſieht man die Geflügelten an Gräſern allerwärts umherſitzen und geſchäftig 
umherlaufen; die Arbeiter kommen als Sklaven auch in den Neſtern von Strongylognathus 
testaceus vor. Die Gattung iſt charakteriſiert durch ein hinten ſeitlich aufgebogenes und 
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die Fühlergrube unterwärts umrandendes Kopfſchild, viergliederige Kiefer-, dreigliederige 
Lippentaſter, durch 12 gliederige Fühler, deren drei letzten Geißelglieder mindeſtens jo lang 
oder länger als die übrigen ſind, und durch einen nicht eingeſchnürten, hinten zweizähnigen 
Bruſtkaſten. Die Männchen zeichnen ſich durch einen Gabeleindruck auf dem Rücken des 

Mittelleibes, ungeteilte Randzelle, zehngliederige Fühler, deren Schaft kürzer als das zweite 
Geißelglied iſt, und durch gezahnten Kaurand aus. Die Raſenameiſe ändert in der Färbung 
von Gelbbraun bis Braunſchwarz ab; Kinnbacken, Geißel, Gelenke der Beine und Fühler 
ſind heller, Kopf, Mittelleib und Stielchen runzelig längsſtriefig, beim Weibchen Mittel⸗ 
rücken und Schildchen glatt; das Männchen iſt am dunkelſten, glänzend braunſchwarz, an 
Kinnbacken, Fühlern und Beinen gelblich, nur an Kopf und Hinterrücken längsriefig. Die 
Arbeiter erlangen eine Größe von 2,3 — 3,5 mm, die Weibchen dagegen von 6—8, die 
Männchen bis 7 mm. 

Von Ernte-Ameiſen ſind ſchon im grauen Altertum Andeutungen gegeben, die 
ſpäter in Zweifel gezogen worden ſind, bis Sykes (1829), nach ihm Buckley, Lincecum 
u. a. durch fortgeſetzte Beobachtungen die Zweifel wieder hoben und an verſchiedenen 
Ameiſenarten den Beweis lieferten, daß ſie infolge ihrer Lebensweiſe den obigen Namen 
mit Recht verdienen. Wir beſitzen aus jüngeren Zeiten (1879) eine ausführliche Arbeit von 
Mac Cook („The Natural History of the Agricultural Ant of Texas. A monograph 
of the habits, architecture and structure of Pogonomyrmex barbatus Sm.“ in 
„Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia“) über die bei Auſtin und Camp Kneaſſ in Texas 
beobachtete Pogonomyrmex barbatus, deren vollſtändigen Titel wir hier angeführt haben, 
um den Liebhaber auf das Original zu verweiſen, da hier des beſchränkten Raumes wegen 
nur kurze Andeutungen über das Leben dieſer intereſſanten Ameiſenart gegeben werden 

können. Dieſelbe gehört zu den größeren, braungefärbten mit gewöhnlichen Arbeitern und 
großköpfigen, den ſogenannten Soldaten. Da dieſe Ameiſe die Sonne liebt, ſo legt ſie 
ihre Neſter an freien ſonnigen Stellen an, welche je nach den Verhältniſſen des Bodens 
über der Erdoberfläche verſchiedene Formen annehmen können. Für gewöhnlich ſind es 
flache, ſcheibenförmige Haufen, welche in Entfernungen von fünf Schritten ſich ausbreiten, 
dieſelben können aber auch eine höhere, mehr kegelförmige Geſtalt annehmen, welche durch 
Ortlichkeiten bedingt zu fein ſcheint, wo durch anhaltenden Regen das Waſſer den Flach— 
bauten nachteilig ſein könnte. In beiden Fällen reinigt die Ameiſe den Grund rings um 
den Ort von allen Hinderniſſen und glättet die Oberfläche bis zu einer Entfernung von 
3—4 Fuß der Eingänge zu jenen Hügeln, indem fie dem Platze das Anſehen eines ſchönen 
Pflaſters gibt. Innerhalb dieſes Hofes wird außer einer einzigen Art von Gras kein 

grünes Blatt geduldet und jedes andere Kraut abgebiſſen, wie dies bei der urſprünglichen 
Anlage der „Städte“ nötig war. Das am meiſten gepflegte Gras hat man Ameiſenreis 
genannt (Aristida stricta), es wird aber auch noch das Buffalo-Gras (Buchla dactyloides) 
als für den Anbau geeignet namhaft gemacht. Die ausgefallenen Samen dieſer Gras— 
arten werden mit einer gewiſſen Auswahl von den Ameiſen eingetragen, in Vorratsräumen 

aufgeſpeichert, auch, wenn letztere durch anhaltenden Regen durchnäßt ſein ſollten, wieder 
hervorgeholt und zum Trocknen auf der Bodenoberfläche ausgebreitet. Dieſe Samen dienen 
während der Winterzeit mit noch einigen anderen eingetragenen Sämereien zur Nahrung 
und werden vor den Herbſtregen auf den Hügeln ausgeſäet, wo ſie üppig gedeihen und 
in der oben erwähnten Weiſe rein gehalten werden. Eine andere Ernte-Ameiſe (Atta 
crudelis) in Florida ſoll nicht die ausgefallenen Körner, ſondern die Samen am Stengel 

eintragen, im übrigen aber eine ähnliche Lebensweiſe führen. 
Die Ecitons bewohnen Braſilien, einige bis Mexiko reichend, und ſind bisher faſt 

nur im Arbeiterſtande bekannt geworden. Sie unterſcheiden ſich von den übrigen 
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Knotenameiſen durch zweigliederige Kiefer- und dreigliederige Lippentaſter, durch eine Grube 
für die zwölfgliederigen Fühler, welche nach innen von den Stirnleiſten, nach außen von 
einem Kiele begrenzt wird, durch ſehr kleine, einfache Augen an Stelle der Netzaugen oder 
gänzlichen Mangel derſelben, und endlich durch die meiſt zweizähnigen Fußklauen von den 
beſprochenen Arten ſowie durch ihr Nomadenleben, indem ſie keine Neſterbauen. Bates 
gibt in ſeinem „Naturforſcher am Amazonenſtrome“ höchſt intereſſante Einzelheiten über 
das Leben dieſer von den Eingeborenen „Touöca‘ genannten Tiere, welche wir den fol- 
genden Mitteilungen zu Grunde legen. Die Ecitons ziehen alle in Scharen auf Raub 
aus und werden dabei von einer Fliege (Stylogaster) begleitet, welche in zitternder 
Flügelbewegung einen Fuß hoch oder niedriger über ihren Scharen ſchwebt, ſich plötzlich 
herabläßt, wahrſcheinlich um mittels ihrer langen Legröhre ein Ei an den von den Ameiſen 
fortgeſchleppten Larven unterzubringen. Beinahe jede Art hat ihre Eigentümlichkeiten, 
wie und wo ſie in geordneten Heerſcharen aufmarſchiert, und auch diejenigen, welche dieſe 

zuſammenſetzen, ſind nicht gleich. Man unterſcheidet ſehr wohl zwiſchen großköpfigen und 
kleinköpfigen Arbeitern, welche aber nur bei einigen Arten (Eciton hamatum, erraticum, 

Pastator) durch andere Bildung der Kinnbacken beweiſen, daß beide nicht zu gleicher Ar: 
beit befähigt ſind; in den meiſten anderen Fällen finden ſich Übergänge in der Körper— 

größe, und Bates konnte keinen Unterſchied in den Verrichtungen der Groß- und Klein: 

köpfigen wahrnehmen. Eciton rapax, der Rieſe der Gattung, inſofern bis 13 mm große 
Arbeiter vorkommen, durchzieht in nur ſchwachen Kolonnen den Wald und ſcheint haupt— 
ſächlich die Neſter einer Formica-Art zu plündern, wenigſtens fanden ſich häufig ver— 
ſtümmelte Körper derſelben auf ihren Wegen. — Auch bei einer zweiten Art, Eciton legionis, 
welche bedeutend kleiner iſt und ſich in dieſer Beziehung wenig von unſerer europäiſchen 
roten Knotenameiſe (Myrmica rubra) unterſcheidet, teilen ſich die beiden Arbeiterformen 
nicht in die Geſchäfte, wenigſtens betragen ſie ſich auf den Zügen ganz gleich. Dieſe 
wurden von Bates auf den ſandigen Campos von Santarem ſelten geſehen, aber um 
ſo beſſer beobachtet, weil das Dickicht die Ausſicht nicht verſperrte. Die Heere beſtehen 
aus vielen Tauſenden, welche ſich in breiten Kolonnen vorwärts bewegen; werden ſie da— 

bei geſtört, ſo greifen ſie den eindringenden Gegenſtand mit derſelben Wut an wie die 
anderen Arten. Bei einer Gelegenheit gruben ſie am Hange eines Hügels in die lockere 
Erde Minen bis zu 26,2 em Tiefe, um dicke Ameiſen (Formica) herauszuholen. Die ver— 
einten Kräfte verdoppelten und verdreifachten den Eifer, mit welchem ſie die Beute vor— 
zogen und in Stücke zerriſſen. Der Beobachter wünſchte einige der angefallenen Ameiſen 
zu ſammeln und grub danach; das war jenen aber gerade recht, in ihrem Eifer nahmen 
ſie ihm dieſelben unter den Händen fort, und es koſtete Bates wahre Mühe, einige un— 
verletzte Stücke in Sicherheit zu bringen. Beim Anlegen der Minen, welche den Räubern 
den Weg zum Raube bahnen ſollten, ſchienen die kleinen Arbeiter in verſchiedene Abteilun— 
gen geteilt zu ſein, indem die einen gruben, die anderen die Erdteilchen entfernten. Als 

ſie tiefer eingedrungen waren und die Schwierigkeiten der Arbeit zunahmen, wurde der Hand— 
langerdienſt eingerichtet: den von unten Heraufkommenden nahmen die Kameraden, welche 
ſie ſchon oben am Rande erwarteten, die Bürde ab und trugen ſie weiter. Auch ver— 
tauſchten fie bisweilen ihre Rollen, die Schachtarbeiter blieben draußen und jene fuhren 
ein, um die Erde bis zum Rande zu fördern. Sobald aber erſt die Beute ſichtbar wurde, 
griff alles zu, zauſte und zerrte nach allen Richtungen, alles ſchleppte fort, ſo viel die 
Kräfte erlaubten, und marſchierte damit den Abhang hinunter. Nach zwei Stunden waren 
die Neſter ſo ziemlich ausgenommen, und in einzelnen Zügen bewegten ſich die Sieger den 
Hügel hinab, trafen aber alle unten wieder in geſchloſſener Kolonne zuſammen, welche 
ſich 60— 70 Schritte weit erſtreckte und an einem ſteinharten Hügelchen ihr Ende erreichte. 
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An dieſem ging der Strom hinauf. Viele, die bis dahin leer mitgelaufen waren, halfen 
nun ihren Kameraden die ſchwere Bürde hinaufſchaffen, und allmählich verſchwand die 
Geſellſchaft durch einen oberen Eingang in die Tiefe des Baues. 

Zwei andere ſehr gemeine Arten (Eciton hamatum und drepanophorum) find ſich 
ſo ähnlich, daß eine genaue Unterſuchung nötig wird, um ſie unterſcheiden zu können; 
aber nie untermiſcht, ſtets getrennt ziehen die gedrängten Scharen zu Tauſenden in den 
Uferwäldern des Amazonenſtromes einher. Die Größe der Ameiſen ein und derſelben 

Geſellſchaft iſt ungemein ſchwankend, man kann Zwerge von ein fünftel Zoll neben einen 
halben Zoll langen großköpfigen mit ungeheuern Kiefern hinwandeln ſehen. Ehe ein Fuß⸗ 
gänger auf einen Zug ſolcher Ameiſen trifft, wird er durch das Zwitſchern und unruhige 
Umherflattern eines kleinen Schwarmes einfarbiger Vögel, der Ameiſendroſſel, im Dickicht 
aufmerkſam gemacht. Geht er ungeachtet dieſer Warnung noch einige Schritte vorwärts, 
jo fühlt er ſich mit einem Male von dieſen kleinen Räubern angefallen, welche ſcharen⸗ 
weiſe mit unglaublicher Schnelligkeit an ſeinen Beinen in die Höhe kriechen, ihre Zangen 
in die Haut einſchlagen, auf dieſe Weiſe Anhalt gewinnend, die Hinterleibsſpitze nach vorn 
biegen und mit aller Kraft ſtechen. Es bleibt dann nichts anderes übrig, als ſchleunigſt 

nach dem anderen Ende der Kolonne zu entfliehen. Die Beſtien haben ſich ſo verbiſſen, 
daß man ſie beim Abnehmen zerreißt und der Kopf an der Wunde ſitzen bleibt. Auf den 
unglücklichen Wanderer war es urſprünglich nicht abgeſehen, er kam den im Dickicht ihr 
Unweſen treibenden Ameiſen nur zu nahe, die überall Schrecken und Aufregung ver⸗ 

breiten, wo ſie ihre Straße ziehen. Vorzüglich haben die ungeflügelten Kerfe, Spinnen, 
andere Ameiſen, Maden, Raupen, Aſſeln und andere alle Urſache, ſich vor ihnen zu 
fürchten. Die Ecitons ſteigen nicht hoch an den Bäumen hinauf und beläſtigen die 
Vogelneſter daher wenig. Bates meint folgende Angriffsweiſe verbürgen zu können: 
Die Hauptkolonne, 4— 6 nebeneinander, rückt in einer gegebenen Richtung vor, den 
Boden von allen tieriſchen Stoffen reinigend, gleichviel ob lebendig oder tot, wobei ſie 
hier und da eine kleine Seitenkolonne abſenden, welche an den Flanken der Haupt⸗ 
armee furagiert und dann wieder in den Hauptzug eintritt. Wenn irgendwo in der 
Nähe der Marſchlinie eine beſonders günſtige Stelle entdeckt wird, wie etwa ein Haufen 
verweſenden Holzes, in dem ſich viele Inſektenlarven aufhalten, ſo wird Halt gemacht, 

und ein ſtarkes Heer ſammelt ſich an dieſer Stelle. Die wütenden Geſchöpfe durch⸗ 
ſuchen nun jede Spalte und reißen alle großen Larven, welche ſie an das Tageslicht 
bringen, in Stücken. Intereſſant iſt es, wie ſie die Weſpenneſter ausplündern, welche ſie 

manchmal an niedrigen Sträuchern antreffen. Sie nagen die papiernen Deckel von den 
Zellen, um zu Larven, Puppen oder ſchon entwickelten Weſpen zu gelangen, und reißen 
alles in Fetzen, ohne Rückſicht zu nehmen auf die beleidigten Inhaber und natürlichen 
Wächter des Baues. Die Heere marſchieren nie weit auf einem betretenen Wege, 
trotzdem iſt ihnen Bates manchmal halbe Meilen weit nachgegangen, hat aber nie ein 
Neſt aufgefunden. Einſt beobachtete er einen Zug, welcher eine ſchmale offene Stelle über: 
ſchritt und etwa eine Länge von 60 —70 Schritte hatte, ohne daß man weder Vortrab 
noch Nachhut ſehen konnte. Alle bewegten ſich in einer Richtung bis auf einige an der 
Außenſeite des Zuges, welche eine kleine Strecke rückwärts gingen, dann aber wieder vor⸗ 
wärts mit dem Strome; dieſe Bewegung nach hinten ſetzte ſich aber in gleicher Weiſe an 
der ganzen Außenſeite fort, und dies ſchien eine Vorſichtsmaßregel zu ſein, um den Zug 

zuſammenzuhalten; denn die Flankenläufer blieben häufig einen Augenblick ſtehen und be⸗ 

rührten einen und den anderen ihrer Kameraden in der Kolonne mit den Fühlern, um 
irgend eine Mitteilung zu machen. Wenn Bates den Zug ſtörte, ſo wurde dieſe Störung 
bis zur Entfernung von mehreren Schritten den übrigen mitgeteilt, und der Zug fing an, 
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ſich bis zu dieſem Punkte rückwärts zu bewegen. Alle kleinen Arbeiter trugen ein Bündel 
weißer Maden zwiſchen ihren Kinnbacken, welche anfangs für ihre Brut gehalten wurden, 
ſich aber nach ſpäteren Erfahrungen als Raub auswieſen. Beſonders merkwürdig nahmen 
ſich in dieſem Zuge die großköpfigen Arbeiter aus, von denen etwa einer auf ein Dutzend 
der kleinen kam, und deren keiner etwas trug, ſondern alle liefen leer und außerhalb 
des Zuges in ziemlich regelmäßigen Zwiſchenräumen voneinander. Dieſe Beobachtung wurde 
dadurch beſonders erleichtert, daß ihre großen, weitglänzenden Köpfe beim Marſche über 
kleine Unebenheiten vor den anderen auf- und abwogend hervorſahen. Daß fie die Ber: 
teidigung der anderen übernommen hätten, wie man nach der ihnen gegebenen Benennung 
„Soldaten“ erwarten müßte, konnte nicht bemerkt werden; der Bau ihrer Kinnbacken 
verbietet ihnen übrigens auch, ſich in einen Feind einzubeißen. Bates ſah die Ecitons 

ſich im Sonnenſchein auch tummeln, gegenſeitig belecken und putzen und auf dieſe Weiſe 
von der Arbeit ausruhen. 

Bar hatte Gelegenheit in Guayana, nahe beim Sinnamaryfluß, die Kreuzung zweier 
Ameiſenzüge zu beobachten, von denen der eine aus der ſogenannten Padicour-Ameiſe 
(angeblich Eciton canadense Lir.), der andere aus der Viſitenameiſe gebildet 
wurde. Jene waren auf der Wanderſchaft begriffen, dieſe nur bei ihrer täglichen Be— 
ſchäftigung, Blätter von den Bäumen zu ſchneiden, und gingen beladen und leer geſchäftig 
hin und her. Die Ecitons hatten einen Kanal gefunden, der von einem Stück Holz ge— 
bildet wurde, die Viſitenameiſen gingen unter demſelben weg, und alles war in beſter 

Ordnung. Wir ſetzten uns nieder, um das Benehmen dieſer beiden ſo verſchiedenen Arten 
zu beobachten, die in uns die Vorſtellung zweier ganz verſchieden gebildeter Menſchen— 
klaſſen hervorriefen. Auf ſeiten der Viſitenameiſen war große Kraft; gewiſſe von ihnen 

wandelten daher, ſchwer beladen mit Blattſtückchen, die zehnmal größer als ſie ſelbſt waren, 

wobei ſie ſich oft an Hinderniſſe im Wege ſtießen und zuweilen umpurzelten; immer aber 
erhoben ſie ſich wieder und ſetzten ihren Weg ruhig fort, ohne ihre Laſt loszulaſſen. Nichts 
war in der That bewunderns würdiger, als die wirklich gewiſſenhafte Art, mit welcher dieſe 
Ameiſen ihre mühevolle Beſtimmung erfüllten. Bei den anderen herrſchte eine Lebhaftig— 

keit, Geſchicklichkeit, Umſicht, welche wir aus dem häufigen Taſten mit den Fühlern er⸗ 
kannten; zahlreiche Ameiſen, die einen an die anderen geklammert, füllten die zu tiefen 

Höhlen aus und glätteten den Weg. Ein boshafter Gedanke kam uns in den Sinn; wir 
nahmen das Stück Holz weg, auf dem die Ecitons herumſpazierten. — Große Verwirrung! 
Die Individuen mit den großen Kinnbacken, welche eine Art von Anſehen zu genießen 
ſchienen, drehen ſich von einem Rande zum anderen, gehen, kommen; die anderen halten 
an vor dem Hinderniſſe, welches ihnen die Viſitenameiſen bereiten. Aber, o Glück, man 
bemerkt einige Centimeter entfernt ein Stück Holz, ſo dick wie eine Federſpule man be— 
nutzt es; es iſt zu dünn, der Steg zu ſchmal. Aber dieſes Hindernis dauert nicht lange: 
1, 2, 20, 50 Ameiſen umklammern ſich von jeder Seite in zwei Reihen, der Weg iſt 
breiter geworden, die Kolonne überſchreitet dieſe lebende Brücke, lange Zeit ohne Zweifel, 
denn die Minuten zählten wir nicht, ohne daß die unerſchrockenen Pontoniere müde er⸗ 
ſchienen wären. Wir zerſtörten dieſe neue Brücke, um zu ſehen, wie weit der Mut und 
die Umſicht der einen ſowie die Ausdauer und Hartnäckigkeit der anderen gehen würde. 
Neue Verwirrung! Leider gab es kein anderes Stück Holz in der Nähe, um die Brücke 
zu erſetzen. Die Verwirrung wird immer größer. Eine zuſammengeballte Menge Ecitons 
hält an vor der Schar der Oecodoma, welche ſie, auf die Gefahr hin, abgeſchnitten zu 
werden, paſſieren müſſen. Hierzu ſind ſie ſchnell entſchloſſen. 30 oder mehr machen 
einen Einfall — die Unordnung erreicht ihren höchſten Gipfel. Die dickſten Oecodoma, 
welche durch ihre mächtigen Laſten ſtärker waren, ſetzten ihren Weg fort, aber die kleinſten 
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wurden über den Haufen geworfen. Obgleich umgeſtürzt, bilden ſie immer noch ein 
Hindernis. Plötzlich, wie auf ein gegebenes Zeichen, ſtürzt ſich eine Menge der Ecitons über 
einen Raum von 20—30 cm heran, klammert ſich an der Erde mit den langen Beinen 

in mehreren Reihen an, andere kommen auf die erſten, bilden ein zweites, dann ein drittes 
Stockwerk und zugleich ſind zwei Mauern in einem Abſtande von 5—6 em aufgebaut. 
Dann geht die Kolonne im Triumph hinüber, während ſich die Viſitenameiſen nach allen 
Richtungen zerſtreuen, ohne ſich wieder ſammeln zu können. Wir hatten ein Schauſpiel 
vor Augen, das für einen Beobachter erhaben iſt, und unſere Freude übertraf alles, was 
man denken kann. Ohne daß wir es gemerkt, waren die Stunden verronnen, und mit 
Staunen bemerkten wir, daß nicht nur die Sonne für die Bewohner von Guayana am 
Ende ihrer Bahn angelangt war, ſondern auch, daß dichte Wolken den Himmel überzogen 

55 — D 

1 2 

1) Honigameiſen (Myrmecocystus mexicanus). 2) Wanderzug der Viſitenameiſen (Oecodoma cephalotes). 3) Woh⸗ 
nung der ackerbautreibenden Ameiſen (Myrmica molificans). Natürliche Größe. 

und mit einem Regenguſſe drohten. In wenigen Minuten jagte auch wirklich ein hefti- 
ger Regenguß die Beobachter und die Ameiſen in die Flucht. Es war Nacht, als wir 
unſeren Schooner erreichten. 

Die Zug- oder Viſitenameiſe, Mandioc-Ameiſe (Oecodoma cephalotes), 
in ganz Südamerika unter dem Namen Sauba bekannt und gefürchtet, weil ſie meiſt die 
wertvollſten angepflanzten Bäume ihres Laubes beraubt und in Gegenden, wo fie in un: 
geheuern Maſſen vorkommt, den Ackerbau beinahe unmöglich macht. Den Indianern 
gelten übrigens die mit Eiern angefüllten Leiber der Weibchen als größter Leckerbiſſen; 
man beißt ſie ab und ißt Salz dazwiſchen. Gibt es eine reiche Ernte, ſo werden ſie mit 

Salz geröſtet und ſollen in dieſer Form auch den Europäern munden. 
Die Sitten dieſer Ameiſen ſtimmen in vieler Beziehung mit den oben geſchilderten 

der europäiſchen überein. Sie bauen, wenn nicht ſehr hohe, doch ſehr umfangreiche Hügel 
in den Pflanzungen und Gehölzen. Bates gibt 40 Schritt im Umfang und 62,8 cm 
Höhe an, andere Reiſende ſprechen von 188 und 251 cm. Dieſe Dome bilden nur die 

äußere Bedeckung eines tief und weit im Boden verbreiteten Gangnetzes mit vielen 
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Öffnungen nach außen, welche für gewöhnlich geſchloſſen find. Bei den mancherlei Ber: 
ſuchen, die Sauba aus den botaniſchen Gärten von Para zu vertreiben, wurde über eini— 
gen Haupteingängen zu ihrer Kolonie Feuer angezündet und durch Blaſebälge Schwefel— 
dämpfe eingeführt. Bates ſah aus einer Menge von Offnungen die Dämpfe ausſtrömen, 
unter denen eine 70 Schritt von der Einführungsſtelle entfernt war. Die Hügel beſtehen 
aus lockerer Erde, welche aus der Tiefe herausgeſchafft wird und darum wohl etwas anders 
gefärbt erſcheint als die Umgebung. Ferner ſchwärmen die Kolonien genau in derſelben 
Weiſe wie die unſerigen gegen Abend, und zwar zu Beginn der Regenzeit im Januar 
und Februar. Die Sorge für die Brut bleibt den Arbeitern überlaſſen, welche in der 
Größe zwiſchen 4,5 und 15 mm ſchwanken und von dreierlei Formen find. Herr Fels, 
Beſitzer einer Pflanzung in Britiſch-Honduras, berichtet brieflich hierüber wie folgt: „Die 

großen, dickköpfigen Soldaten mit mächtigen Beißzangen fahren wie wütende Hunde aus 
den Löchern, wenn man am Neſte ſtört, die mittelgroßen ziehen täglich ihre Straße, um 
Blattabſchnitte einzutragen, und die kleinſten verrichten nur häusliche Arbeiten und wer— 
den allenfalls ſichtbar, wenn ſie ein Klümpchen Erde aus dem Neſte ſchaffen, in welches 

ſie jedoch ſofort zurückhuſchen. Doch ſcheinen ſie manchmal, von ihren ſpeziellen Freunden 

eingeladen, eine kleine Vergnügungsreiſe zu machen. Denn hin und wieder kann man 
ſehen, wenn gerade ein Strauch in nächſter Nähe des Neſtes bearbeitet wird, daß ein paar 
kleine Geſellen ziemlich unbehilflich zwiſchen den größeren ſich bewegen. Ihr Urlaub ſcheint 

aber ein kurzer zu ſein; denn bald ſieht man ſie auf der Spitze des Blattſtückchens, das die 
Freundin zwiſchen ihren Kinnbacken trägt, wieder nach Hauſe kutſchieren, wobei ſie ſich oben 
krampfhaft mit Maul und Beinen feſthalten, als ob ſie mehr Angſt als Vergnügen von der 
ganzen Geſchichte hätten.“ 

Mit den täglich ausziehenden eigentlichen Blattſchneidern erſcheinen, wie zur Deckung 
derſelben, auch einige großköpfige Soldaten außerhalb des Neſtes, und jene namentlich 
werden in doppelter Hinſicht für die Bewohner jener Gegenden höchſt unangenehm. Der 
eine Punkt wurde bereits erwähnt und betrifft vorzugsweiſe die angepflanzten Kaffee— 
und Orangenbäume. In großen Scharen kommen ſie gezogen, erklettern einen Baum, 
jede ſetzt ſich auf ein Blatt und ſchneidet mit ihren gezahnten Kinnbacken eine Scheibe 

von der Größe eines Groſchenſtückes aus der Fläche aus, faßt das Stück mit ihren Zangen, 
reißt es gewaltſam ab und verläßt damit den Baum. Manchmal fällt dieſes herunter 
und wird dann von einer anderen Ameiſe ergriffen. Sie marſchieren damit, das Stück 

ſenkrecht nach oben an ſeinem unteren Rande zwiſchen den Zangen haltend, nach Hauſe 
und gewähren dabei einen ſehr eigentümlichen Anblick, der ihnen auch den Namen Son— 
nenſchirmameiſen eingetragen hat. Die Straße, welche ſie fortwährend ziehen, bekommt 
bald das Anſehen eines Wagengeleiſes im Laube. Nur ſelten wählen die Tiere die Blät— 

ter einheimiſcher Waldbäume. Wozu dienen ihnen aber Blattſtücke? Untermiſcht mit Erd— 
krümchen aus der Tiefe überwölben fie mit ihnen die 10,5—13 em im Durchmeſſer hal: 

tenden Tunnel ihrer Wohnungen und vorzugsweiſe deren Eingänge. 
Eine zweite Untugend dieſer Ameiſen beſteht in den nächtlichen Beſuchen, welche ſie 

den Häuſern abſtatten, um alles zu plündern, was ſie an ſüßen Stoffen für ſich verwerten 
können. Wenn von ihnen erzählt wird, daß ſie die menſchlichen Wohnungen von läſtigen 
Kerfen befreiten und fie ſomit als Wohlthäter erſcheinen, fo dürfte dies auf einem Irr— 
tum beruhen. Daß ſie, ohne eigentliche Raubameiſen zu ſein, auch Inſekten freſſen und 
beſonders deren Saft lecken, unterliegt wohl keinem Zweifel, aber der Vorteil, welchen 
ſie dadurch den menſchlichen Wohnungen angedeihen laſſen, wird gewiß ſehr überwogen 
durch andere Nachteile in ihrem Gefolge. Sie ſind nächtliche Tiere, als ſolche während 
der Nacht thätiger als am Tage und fühlen ſich zu jener Zeit in der Nähe 55 Menſchen 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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überdies ſicherer. Bates, welcher anfangs den Behauptungen der dortigen Einwohner 
keinen Glauben ſchenken mochte, daß die in Rede ſtehenden Ameiſen bei Nacht in die 
Häuſer kämen, um die Körnchen des Farinha- oder Mandioca-Mehles, das Brot der nie⸗ 
deren Klaſſen in Braſilien, fortzuſchleppen, konnte ſich bei ſeinem ſpäteren Aufenthalte in 
einem Dorfe ſelbſt von der Wahrheit dieſer Ausſagen überzeugen. Eines Nachts wird er 
von ſeinem Diener geweckt und benachrichtigt, daß Ratten an den Farinhakörben nagten. 
Bei näherer Unterſuchung fand ſich eine Kolonne von vielen Tauſenden unſerer Ameiſen. 
Die Körbe mit dem genannten Mehle ſtanden auf einem hohen Tiſche und waren über 
und über von ihnen bedeckt, das Zernagen der ſie ausfütternden trocknen Blätter 
hatte das Geräuſch hervorgebracht, und von den Abziehenden hatte jede ſich mit einem 
Körnchen beladen, welches zuweilen größer und ſchwerer als das ganze Tier war. Der 
Verſuch, mit vier Holzſchuhen dazwiſchen zu ſchlagen und dadurch die Eindringlinge zu 
töten, erwies ſich vollſtändig nutzlos; denn die unmittelbar nachdringenden Scharen er: 
ſetzten ſofort die vernichteten. Die nächſten Nächte, in denen ſie wieder erſchienen, wurde 
Schießpulver auf ihrer Bahn angezündet, wodurch ſie nach und nach doch eingeſchüchtert 
ſein mochten, denn fie blieben zuletzt weg. Bates bemerkt dabei, daß er ſich nicht er⸗ 
klären könne, wozu ſie die Mandiocakörner, welche viel Faſerſtoff und keinen Kleber 
enthalten, alſo als Zement nicht verwertet werden könnten, wohl brauchen möchten. 

Die Viſitenameiſen ſehen rot aus, die Arbeiter haben einen herzförmigen Kopf, an 
demſelben hinten je einen Seitendorn, je einen der Stirnleiſten etwas über den Fühlern; 
dieſe ſind elfgliederig, die dreieckigen Kinnbacken gezahnt, die Kiefertaſter beſtehen aus vier, 
die Lippentaſter aus zwei Gliedern. Am Vorderrücken ſtehen zwei nach hinten gerichtete 
Seitendornen, am Hinterrücken desgleichen, dazwiſchen wenigſtens Andeutungen davon. Der 
zweiknotige Stiel iſt gekielt. Bei den ſehr großen Weibchen iſt der Kopf auf dem Scheitel 
ſchwächer ausgeſchnitten, hinten über den Backen kürzer bedornt, die Stirnleiſten, Fühler 
und ihre Gruben wie bei den Arbeitern gebildet, auch der Hinterrücken bedornt, aber etwas 
kürzer. Die Männchen endlich haben 13gliederige Fühler, einen viel kleineren Kopf, welcher 
tief unten ſitzt im Vergleiche zu dem bucklig erhobenen, anliegend gelb behaarten Mittel⸗ 
rücken, außerdem findet ſich hier, wie beim anderen Geſchlecht und den Arbeitern, über 
den Vorderhüften ein Zahn. Die Flügel der geſchlechtlichen Ameiſen haben eine geſchloſ— 
ſene Randzelle, eine Unterrand- und eine Mittelzelle und färben ſich nach dem Vorder— 

rand hin gelblich. Die Körperformen ſind aus den Abbildungen erſichtlich. 
Andere Arten der Gattung Oecodoma, welche von Atta abgetrennt worden iſt, unter⸗ 

ſcheiden ſich durch mehr Dornen an Kopf, Mittelleib und Stielchen. Ich habe übrigens 
triftige Gründe, anzunehmen, daß unter der Sauba der Braſilier mehrere, 1 Teil ſehr 
ähnliche Arten der europäiſchen Kerfkenner begriffen ſind. 

Die Ameiſen, von denen bis jetzt ungefähr 1250 Arten beſchrieben ſind, welche ſich 
jährlich noch mehren, ſeitdem die oben erwähnten Forſcher und einige andere ſich ihnen mit 
Vorliebe zugewendet haben, ſpielen entſchieden eine wichtige Rolle im Haushalte der Natur. 
In den Gleicherländern, wo Moder und Verweſung einer üppigen Pflanzenwelt ſchneller 
auf dem Fuße nachfolgen als in den gemäßigten Erdſtrichen, ſind ſie es hauptſächlich, welche 

das Zerſetzungswerk beſchleunigen und dem tieriſchen Körper nachteilige Gaſe nicht auf- 
kommen laſſen. Sie ſind es, welche unter dem anderen Geziefer mächtig aufräumen und 

für natürliches Gleichgewicht Sorge tragen, was in unſeren Gegenden mehr den Schlupf— 
weſpen überlaſſen zu ſein ſcheint. Sie ſind es, die wieder von vielen Vögeln, den Ameiſen⸗ 

freſſern, Gürtel- und anderen Tieren vorzugsweiſe als Nahrungsmittel aufgeſucht werden, 
um nicht ihre Vernichtungen über gewiſſe Grenzen hinaus ausdehnen zu können. Wie läſtig, 
ja wie ſchädlich ſie dem Menſchen werden, geht aus einzelnen Mitteilungen zur Genüge 
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hervor, die von ihnen gegeben wurden und die leicht noch hätten vermehrt werden können; 
denn es gibt wohl keinen unter den in jenen Gegenden gereiſten Naturforſchern, welcher 
nicht über Ameiſen zu klagen hätte, welcher nicht alle erdenklichen Kunſtgriffe anwenden 

mußte, um ſeine Lebensmittel und ſeine erbeuteten Naturalien gegen die ſcharfen Zähne 
dieſer zwar kleinen, aber durch Ausdauer und Menge ſehr mächtigen Tiere zu ſchützen. 

Unter dem Namen der Heterogynen (Heterogyna), welche unſere vierte Familie 
bilden, hatte Latreille Ameiſen und Mutillen vereinigt und den Mangel der Flügel bei 
den Weibchen als weſentlichen Charakter hingeſtellt. Die erſteren wurden wieder davon 
getrennt und von Klug durch die Afterweſpen (Thynnus) erſetzt, deren Weibchen 
gleichfalls ungeflügelt ſind. Nun mußten aber auch einmal die Männer den Ausſchlag 
geben, die Dolchweſpen (Scolia) die dritten im Bunde werden, weil die verwandt— 
ſchaftlichen Verhältniſſe ihrer und der Thynnen-Männchen unmöglich unberückſichtigt bleiben 

konnten. Der auf ſolche Weiſe entſtandenen kleinen Familie von 1200 — 1300 Arten beließ 
man den Latreilleſchen Namen, vermag aber von ihr im allgemeinen nur auszuſagen, 
daß der Vorderrücken mit ſeinem Hinterrand bis zur Flügelwurzel reicht, daß die Weib— 
chen ſich durch einen kräftigen Giftſtachel zu wehren wiſſen, und endlich, daß geſchlechtlich 
verkümmerte Arbeiter nicht vorkommen. 

Jenes intereſſante Tier, welches unſer Bild (Fig. 1, 2, S. 292) in beiden Geſchlech— 
tern vorführt, iſt die europäiſche Spinnenameiſe (Mutilla europaea). Das ungeflü— 
gelte Weibchen hat einen flachen, durch unregelmäßige Punktierung ſehr unebenen Kopf 
ohne Nebenaugen, einen gleich rauhen Mittelleib von viereckigen Umriſſen und roter Farbe, 
einen ſchwarzen, anliegend ſchwarz behaarten und an einigen Hinterrändern bleich roſtgelb 
gebänderten Hinterleib. Dieſe Haarbinden treffen die drei vorderſten Glieder und erleiden 

nur in der Mitte des erſten keine Unterbrechung. Die kurzen, ſchwarzen Beine erſcheinen 
rauh, mehr durch borſtige Behaarung als durch Stacheln. Am Bauche endlich findet ſich 
zwiſchen den beiden erſten Ringen eine tiefe Querfurche. Nebenaugen, Flügel und ein für 
ſie eingerichteter Bruſtkaſten, welcher die drei Ringe trotz der ſtarken Behaarung ſehr wohl 
erkennen läßt, zeichnen das Männchen aus. Bei ihm ſind Mittelrücken und Schildchen 
braunrot gefärbt, die drei hellen Hinterleibsbinden mehr ſilberglänzend, die mittleren 
ſchmäler und nicht unterbrochen, auch miſchen ſich unter die ſchwarzen Haare des Hinter— 

leibes und der Füße zahlreiche weiße. Durch Reibung des dritten und vierten Hinter— 
leibsringes aneinander vermögen beide Geſchlechter einen ſchrillenden Ton hervorzu— 
bringen, möglichenfalls, um ſich gegenſeitig dadurch anzulocken, da ihre Lebensweiſen 
auseinander gehen. Auf der Oberfläche des vierten Ringes erhebt ſich nämlich ein fein 
gerilltes, dreieckiges Feld, dies wird bedeckt vom dritten Ringe, welcher unterwärts ein 
ſcharfes Leiſtchen führt, und indem die Tiere ihre Hinterleibsglieder, welche ſich wie 
die Hülſen eines Fernrohres ineinander ſchieben, aus- und einziehen, erfolgt die Reibung 
jener Teile aneinander. 5 

Die Weibchen ſieht man im Sommer auf ſandigen Wegen und Hängen immer ver— 
einzelt umherlaufen, geſchäftig wie eine Ameiſe, während die ſelteneren Männchen Blumen 
und von Blattläuſen gewürztes Geſträuch beſuchen. Hummelneſtern waren beide ent— 
ſproſſen; denn die Larve lebt hier als Schmarotzer und zehrt die erwachſenen Hummel— 
larven auf. Chriſt, welcher als erſter Beobachter in dem einen Hummelgeſpinſte die 
rechtmäßige Bewohnerin, im benachbarten eine Mutillenlarve antraf, glaubte auf ein ver— 
trauliches Familienleben beider ſchließen zu müſſen, welches dieſe Tiere vereinige. Dem 

19 * 
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iſt aber nicht ſo, vielmehr muß die weibliche Spinnenameiſe mittels ihres langen Stachels 
die Hummellarve mit einem Eie betrauen, ſolange dieſe noch frei in ihrem Futterbrei 
lebt und ſich ernährt. Dieſe wird durch den Keim des Todes in ihrem Inneren ſo wenig 
in ihrer natürlichen Entwickelung geſtört, wie ſo manche Schmetterlingsraupe, in deren Leibe 
eine Schlupfweſpe hauſt, denn fie ſpinnt ſich ihr Gehäuſe. Hier, ganz im geheimen, ge: 
ſchehen Dinge, welche dem Blicke des wißbegierigen Forſchers entzogen ſind. Seiner Zeit 
bricht keine Hummel, ſondern eine Spinnenameiſe daraus hervor. Drewſen, welcher 
ein Hummelneſt der Bombus scrimshiranus mit mehr als 100 geſchloſſenen Gehäuſen 
heimgetragen hatte, erzog aus demſelben 76 Mutillen, darunter 44 Männchen und nur 
2 männliche Hummeln; außerdem erſchienen noch mehrere andere Schmarotzer in Fliegen— 

geſtalt, Volucella plumata zwei Männchen und Volucella bombylans ein Weibchen, 

Europäiſche Spinnenameiſe (Mutilla europaea), 1) Weibchen, 2) Männchen. Rotköpfige Dolchweſpe (Scolia 

haemorrhoidalis), 3) Männchen, 4) Weibchen. 1) und 2) vergrößert. 

deren Maden aus dem Geſpinſte hervorkamen und ſich außerhalb verpuppten, ſowie end: 

lich zwei Arten Anthomyia. Wenn jedes Hummelneſt von Fremdlingen ſo heimgeſucht 
wäre, wie ſtände es dann um das Hummelgeſchlecht? Es müßte bald von der Erde ver— 
ſchwinden. Die erzogenen Spinnenameiſen paarten ſich, worauf die Männchen ſämtlich 
ſtarben, die Weibchen ſich in die Erde eingruben, um in zuſammengekugelter Lage zu 
überwintern. Ich fand eins dergleichen am 5. Mai unter einem Steine im Winterlager. 

Im nächſten Frühjahr beſteht nun die Aufgabe darin, Hummelneſter ausfindig zu machen 
und die Eier daſelbſt unterzubringen; dabei iſt beobachtet worden, daß kein Mutillen⸗ 
weibchen ein zweites in demſelben Hummelneſte leidet. 

Daß indes nicht alle Spinnenameiſen bei den genannten Verwandten ſchmarotzen, 
geht ſchon aus ihrer Häufigkeit in Südamerika hervor, wo die Hummeln nur ſpärlich 
vertreten find. In dem genannten Lande gibt es zahlreiche Arten, welche zu den bun- 

teſten aller Aderflügler gehören; denn außer den Haarflecken oder Binden am Hinterleibe, 
in Gold oder Silber herrlich erglänzend, ſchmücken dieſen häufig noch lichte, gleichſam 
polierte Stellen der Körperhaut. Die vielen Arten, deren faſt kugeliger Hinterleib, bud- 
liger Mittelleib, tieſſtehender Kopf von den rauhen, mäßig langen Beinen getragen werden, 
erinnern an gewiſſe Spinnen und rechtfertigen den Namen der ganzen Sippe beſſer als 
die wenigen, mehr dem Süden angehörenden europäiſchen Arten. 
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Wir ſehen neben der europäiſchen Spinnenameiſe die beiden Geſchlechter der ſtattlichen 
Scolia haemorrhoidalis, zu welcher Scolia erythrocephala als Weibchen gehört, und 
wollen fie unter dem Namen der rotköpfigen Dolchweſpe (Fig. 3 u. 4, S. 292) als Vertreter 
dieſer kräftigen Gattung betrachten. Sie lebt in Ungarn, in der Türkei, in Griechenland und 
dem ſüdlichen Rußland, und ihr Gattungsname bürgt dafür, daß das Weibchen eine ſehr gute 
Klinge führt. Die ſchwarze Körperfarbe wird durch je zwei gelbe Seitenflecke des zweiten 
und dritten Hinterleibsgliedes unterbrochen, beim Weibchen überdies noch an der Ober— 

ſeite des Kopfes und fleckenartig auf dem Schildchen; bei ihm tragen Vorderrücken und 
Oberſeite des fünften Ringes roſtrote Haare, beim Männchen der ganze Rücken bis zum 
Schildchen und der Oberſeite des Hinterleibes vom vierten Gliede an, wenn hier auch 
weniger dichtſtehend; außerdem können hier die Flecke der Haut zu Binden vereinigt ſein. 
Die übrigen Körperteile decken ſchwarze Zottenhaare. Als Gattungscharaktere gelten: die 
tiefe Furche zwiſchen den beiden erſten Bauchringen, die kurzen, gleichzeitig haarigen und 
ſtachligen Beine, deren vier hintere mit ihren Hüften weit voneinander entfernt ſtehen, und 
die langen, kräftigen männlichen, kurzen und gebrochenen weiblichen Fühler. Die Flügel, 

hier beiden Geſchlechtern zuerteilt, zeigen nicht minder wie bei den männlichen Spinnen— 
ameiſen das Streben nach Unbeſtändigkeit im Adernverlauf. Drei Unterrand- und zwei 

Mittelzellen kommen bei der abgebildeten Art und vielen anderen vor; es findet ſich aber 
auch das umgekehrte Verhältnis. Gleiche Schwankungen bieten die Geſchlechtsunterſchiede; 
es gibt Männchen, welche in der Färbung ihren Weibchen ungemein gleichen, neben anderen, 
ſehr abweichenden. In Anſehung der Körper maſſe können einige Dolchweſpen faſt alle 
übrigen Immen an Größe übertreffen. Das Weibchen der javaniſchen Scolia capitata, 
welches Fabricius Scolia procer genannt hat, mißt 5,9 em bei reichlich 153 em Hinter: 
leibsbreite. 

Das Wenige, was man von der Lebensgeſchichte dieſer Tiere weiß, deutet auf 
Schmarotzertum. Nach Coquebert leben zwei Arten von den Larven großer Nashorn— 
käfer, welche auf Madagaskar zu Hunderten in den Kokospalmen bohren und bedeutende 
Verwüſtungen anrichten. Von der Garten-Dolchweſpe (Scolia hortorum) iſt gleich— 
falls eine paraſitiſche Lebensart bekannt, und Burmeiſter ſah eine braſiliſche Art, 

welche er Scolia campestris genannt hat, zahlreich aus den Neſtern der Viſitenameiſe 
kommen. 

Während bei Scolia und einigen naheſtehenden Gattungen (Meria und Myzine) 
die Zunge verlängert und ausgeſtreckter iſt, verſchwindet fie faſt gänzlich bei den Roll: 
weſpen (Tiphia), und das erſte Hinterleibsglied ſetzt ſich auch auf dem Rücken durch 
Einſchnürung vom zweiten deutlich ab. Die unanſehnlichen Arten, von denen drei in 
Deutſchland vorkommen, glänzen ſchwarz und weichen in der Körperform der beiden Ge— 
ſchlechter wenig voneinander ab; daß ſie in der Erde umherkriechen, beweiſen die ihnen 
nicht ſelten anhaftenden Krümchen; ſie ſaugen auch gern an blühenden Dolden und über— 
nachten oft zahlreich zwiſchen deren Strahlen, rollen ihren Leib ein, wenn ſie ruhen oder 
ſich gegen Gefahren ſchützen wollen, weshalb man ihnen jenen deutſchen Namen bei— 
gelegt hat. 

Konnte für die vorige Familie keine deutſche Benennung aufgefunden werden, da 
die Überſetzung des wiſſenſchaftlichen „Verſchiedenweibige“ von ſchlechtem Klange iſt, ſo 
tritt mindeſtens für die nun folgende keine Verlegenheit ein. Leider fehlt es noch bei 
den meiſten dieſer Tiere an volkstümlichen Bezeichnungen gänzlich, weil ſich das Volk 
nicht um dieſelben kümmert. Als Grab- oder Mordweſpen vereinigte man eine Menge 
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ſehr verſchiedenartiger Immen, welche für ihre Larven andere Inſekten in Erd-, Mauer⸗ 
löcher oder altes Holzwerk eintragen, bis Wesmael im Verhalten des Vorderrückens zum 
Mittelbruſtſtück einen weſentlichen Unterſchied zwiſchen einer Anzahl derſelben auffand, 
welcher eine Trennung in zwei Familien zur Folge hatte. Die jetzt zu betrachtenden, 
unſere fünfte Familie, mögen die Wegweſpen (Pompilidae) heißen, obſchon der Name 
wenig Bezeichnendes enthält. Die Angabe der weſentlichen Merkmale muß feſtſtellen, welche 
von den Mördern hier gemeint ſeien. 

Die Wegweſpen haben zunächſt den einfachen Schenkelring mit allen bisher be— 
trachteten und den zwei nachfolgenden Familien gemein, denn ſie gehören zu den Raub— 
weſpen. Der Hinterrand des Vorderrückens berührt bei ihnen die Flügelwurzel, wie bei 
den vorangegangenen, endlich iſt das erſte Hinterleibsglied vom zweiten nicht abgeſetzt, 
ſondern beide ſchließen ſich wie die übrigen aneinander an und bilden einen nach vorn 
und hinten etwas verſchmälerten, anhangenden Hinterleib. Was fie nun aber jehr 
leicht von einer kleinen Sippe der vorigen Familie unterſcheidet, ſind die langen Beine 
und die ſchlanken, geraden Fühler. Die hinterſten Beine ragen weit über die Leibesſpitze 
hinaus und ſind an der Außenkante der Schienen, beſonders der weiblichen, mit Dornen 
oder Zähnen reichlich, meiſt ſägeartig bewehrt. Die Fühler beſtehen aus 12, oder beim 
Männchen aus 13, faſt immer deutlich voneinander abgeſetzten Gliedern. Die Randzelle 
der Vorderflügel iſt weit von der Spitze derſelben entfernt, mithin ziemlich kurz, die Zahl 

der vollkommen geſchloſſenen Unterrandzellen, wobei wir den Schluß durch den Flügel⸗ 
ſaum mit gelten laſſen, ſchwankt zwiſchen 2 und 4. Der Kopf iſt gerundet, wie der Mittel⸗ 

leib glatt und glänzend und die Körperbehaarung nur ſparſam; Schwarz und Rot ſind die 
vorherrſchenden Farben, gelbe und weiße Zeichnung kommt aber bisweilen hinzu, und 
Trübung der Fügel noch häufiger. Die ſtets kleineren Männchen unterſcheiden ſich vom 
zugehörigen Weibchen durch den ſchlankeren Körperbau, die etwas dickeren, nicht wie bei 
den toten Weibchen eingerollten Fühler und durch die ſchwächere Bewehrung an den Hinter: 
ſchienen. Dieſe Weſpen zeichnen ſich faſt alle durch eine eigentümliche Bewegungsweiſe 
aus. Sie laufen nämlich mit zitternden Flügeln auf dem Sandboden, an Baumſtämmen, 
alten Mauern ſuchend umher und fliegen in fortwährendem Wechſel dicht über dieſen 
hin, ſo daß man ihren Flug einen hüpfenden, ihren Lauf einen fliegenden nennen könnte. 

Die Arten verbreiten ſich über die ganze Erdoberfläche, ſind in heißen Ländern nicht viel 

zahlreicher, aber häufig lebhafter gefärbt und größer als die heimiſchen. 
Um die wenigen Gattungen, in welche man die Familie geteilt hat, und die Arten 

innerhalb derſelben unterſcheiden zu können, hat man beſonders den Aderverlauf des 
Vorderflügels, ſodann die Bildung der Hinterleibsſpitze von der Ober- und Unterſeite 
und die Beſchaffenheit der Vorderfüße ins Auge zu faſſen. An letzteren kommen bei 
manchen Weibchen außer den unregelmäßig geſtellten Stacheln, an denen ja die Beine 
reich ſind, noch lange, regelmäßig an der Außenſeite ſich hintereinander anreihende Dornen 
vor und machen den Fuß zu einem gekämmten; bei Vergleich eines ſolchen mit dem 
Mittelfuß wird dieſe Zugabe ſehr leicht bemerkbar. 

Die Wegweſpen (Pompilus), welche der ganzen Familie den Namen gegeben haben, 
bilden die Grundform. Die beiden, an ihren zuſammenſtoßenden Seiten gleich langen 
Schulterzellen, drei vollſtändig geſchloſſene Unterrandzellen, deren zweite den erſten, die 

dritte den zweiten rücklaufenden Nerv aufnimmt, zwei Mittelzellen, der Mangel einer 
Querfurche am zweiten Bauchringe des Weibchens und mehr runde (nicht kantige und nicht 
ſägeartig am Außenrande bedornte) Hinterſchienen desſelben Geſchlechtes bilden den Charakter 

der Gattung. Die zahlreichen Arten beſitzen eine wunderbare Schnelligkeit und Gewandtheit 
in ihren Bewegungen, beſonders auch in denen des Hinterleibes, niſten in Mauerritzen, 
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Bohrlöchern alter Pfoſten und morſcher Baumſtämme oder in der Erde und tragen Spinnen, 
Raupen, Ameiſen, Fliegen und verſchiedene andere Kerfe ein; wahrſcheinlich würde ſich bei 
noch fehlenden umfangreicheren Beobachtungen herausſtellen, daß jede Art in dieſer Hinſicht 

ganz beſtimmte Liebhabereien an den Tag legt. In ganz eigentümlichem, ruckweiſe aus: 
geführtem Marſche im Neſte einer Spinne locken ſie dieſe hervor, fallen über ſie her und 
betäuben ſie mit einem Stiche, ohne ſich je in jenem feſtzurennen. Die Spinnenſammler 
holen dieſe nicht immer aus Neſtern, ſondern ergreifen auch die ihnen auf dem Wege 
begegnenden. So überliſtet der Pompilus formosus eine in Texas häufige Buſchſpinne 
(Mygale Hetzii), lähmt ſie und ſchleppt fie zum Neſte, obſchon ihr Körpergewicht das 
ſeinige mindeſtens um das Dreifache überſteigt. Der bereits früher erwähnte Gueinzius 

überſendete mir unter anderen das Weibchen einer hübſchen Wegweſpe, welche ich die 
natalenſiſche (Pompilus natalensis, Fig. 1, S. 296) genannt habe, weil ſie mit keiner 
der bis dahin beſchriebenen Arten übereinſtimmte. Sie iſt ſamtſchwarz, an den Fühlern mit 
Ausſchluß der Wurzel gelb, an den Beinen von der vorderen Schenkelhälfte an abwärts 
und an der äußerſten Hinterleibsſpitze ſchmutzig rot und hat goldgelbe Flügel mit dunkler 

Spitze der vorderſten. Das Intereſſe an dieſer ſtattlichen, alle heimiſchen an Größe über⸗ 
treffenden Wegweſpe (25 mm) wäre weniger allgemein, wenn ihr nicht einige Bemerkungen 
über die Lebensweiſe beigefügt geweſen wären. Sie fliegt, wie berichtet wird, traulich und 
unſchuldig in alten Häuſern aus und ein, kriecht gern an den Fenſterſcheiben auf und ab 
und findet ihr Hauptvergnügen darin, zwiſchen dem Balkenwerk und in den mit Spinne— 
weben überzogenen Winkeln nach Beute auszuſchauen, wobei ſie immer wieder genötigt 
wird, die beſchmutzten Fühler mit den Vorderbeinen vom Staube zu reinigen. An ſan— 
digen und ſtaubigen, trocknen Stellen im Hauſe oder vor der Thür unter der Veranda 
vergräbt die ſorgſame Mutter die gefangenen und durch einige Stiche gelähmten Spinnen 

und legt ein Ei an dieſelben; auch ein mit Sägeſpänen gefüllter Kaſten iſt ihr zu dem: 
ſelben Zwecke willkommen. Unter allen Spinnen ſtellt ſie mit Vorliebe einer großen, gelb— 
braunen Art mit dunkelgeringelten Beinen nach, welche in alten Strohdächern lebt und 
bei Witterungsveränderung zuweilen des Abends langſam an der Wand herabkriecht. Einſt 
beobachtete der Berichterſtatter, wie eine ſehr große weibliche Spinne dieſer Art eiligen 
Laufes durch die offene Thür in ſeine Wohnung eindrang und ſich hinter einem auf dem 
Hausflur ſtehenden Kiſtchen verſteckte. Aus der Eile des ſonſt ſo langſamen Tieres ſchloß 

er, daß es wohl auf dem Dache verfolgt worden ſein müſſe, ſich von demſelben herab— 
geſtürzt habe und hier nun Schutz ſuchen möchte. Er hatte ſich nicht getäuſcht, denn bald 
darauf erſchien die Wegweſpe in der Thür, wendete ſich bald rechts, bald links, berührte 
ſuchend mit den Taſtern den Boden, ganz in der Weiſe eines Spürhundes, welcher die 
Fährte des Wildes aufſucht. Als ſie an jener Kaſtenecke angelangt war, hinter welcher ſich 
die Spinne verſteckt hatte, fühlte dieſe die nahe Gefahr, ſtürzte von der anderen Seite 
unter derſelben hervor und ſteuerte nach der Thür zurück. In demſelben Augenblick war 
ſie aber eingeholt und es entſpann ſich ein Kampf auf Leben und Tod. Es war ein „Fröſteln 
erregender“ Anblick, wie die Spinne ſich auf den Rücken warf und in verzweifelter An— 
ſtrengung mit ihren langen Beinen den Feind von ſich abzuwehren ſuchte, wohl wiſſend, 
daß ein Stich von ihm für ſie tödlich ſein würde. Plötzlich ſprang ſie wieder auf, ſuchte 
vorwärts zu kommen, ſah ſich aber ſofort genötigt, die vorige Stellung nochmals ein— 

zunehmen. Ihre Anſtrengungen waren zu erſchöpfend, um den furchtloſen und unabläſſigen 
Angriffen der Weſpe auf die Länge der Zeit widerſtehen zu können. Jetzt bleibt ſie mit 
angezogenen Beinen wie tot liegen; in demſelben Augenblick wirft ſich die Siegerin auf 
ſie, faßt ſie mit ihren Kinnbacken am Kopfbruſtſtück und verſetzt ihr von untenher wieder— 

holte Stiche in den Hinterleib. Außer dem Zittern des einen Taſters war bei der Spinne 
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keine Spur von Bewegung zu bemerken, während ſie die Todesſtöße empfing. Große Auf⸗ 
regung ſeitens der Weſpe! Mit lautem Geſumme die Leiche umkreiſend, hielt ſie ihren 
Siegestanz, betaſtete ſie bald hier, bald da, zerrte ſie an den Füßen oder an den Taſtern, 
um ſich von dem Tode derſelben zu überzeugen. Als ſie endlich ruhiger geworden war 
und eine vollſtändige Reinigung ihres Körpers nach jenem Entſcheidungskampfe unter⸗ 
nommen hatte, ſchickte ſie ſich an, ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Die Spinne vorn 
faſſend und rückwärts gehend, ſchleppte ſie dieſelbe zu der Thür hinaus, um ſie zu ver⸗ 
graben. 

Die Jagden der Wegweſpen auf Spinnen waren ſchon dem Ariſtoteles bekannt; denn er 
ſagt (IX, 2, 3): „Die Weſpen aber, welche Ichneumonen genannt werden (ein Name, 
der heutzutage weſentlich andere Aderflügler bezeichnet), die kleiner als die übrigen ſind, 
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1) Natalenſiſche Wegweſpe (Pompilus natalensis). 2) Pompilus trivialis. 3) Seine Larve, an einer Spinne ſaugend. 

4) Priocnemis variegatus. 5) Agenia punctum in zwei Stücken, das eine Zellen bauend. Alles natürliche Größe. 

töten die Spinnen, ſchleppen die Leichname in alte verfallene Mauern oder andere durch— 
löcherte Körper und überziehen das Loch mit Lehm; daraus aber entſtehen die ſpürenden 
Weſpen.“ Weniger bekannt dürfte ſein, was Ferd. Karſch bei Münſter beobachtet hat. 
Derſelbe fing am 2. Juli 1870 ein ausgewachſenes Weibchen der Tarantula inquilina, 
welches ihn durch ſeinen wenig geſchwollenen Hinterleib, durch den Mangel des Eierſackes 
und durch ein rötlichweißes Wülſtchen an der rechten Rückenſeite des Hinterleibes auffiel, ſo 
daß er in letzterer Beziehung meinte, der Spinne beim Einfangen eine Verletzung bei: 
gebracht zu haben. Als dieſelbe, welche zur Beobachtung des Eierlegens gefangen gehalten 
wurde, am 16. Juli bei Darreichung einer Fliege und Einſpritzen von Waſſer in ihren 
Behälter näher betrachtet wurde, fand ſich das rote Wülſtchen merklich vergrößert und ließ 
ſich unter der Lupe als ſaugende Larve eines Schmarotzers erkennen. Auffallend war, 
daß die Spinne nicht nur nicht dieſes Anhängſel mit ihrem rechten Hinterbein zerdrückte 
oder abſtreifte, ſondern durch Linksbiegung ihres Hinterleibes jedes Anſtreifen an dieſen 
Miteſſer ſorgfältig vermied. Da Menge eine ganz ähnliche Beobachtung gemacht, die 
Schmarotzerlarve aber nicht zur Entwickelung gebracht hatte, wurde alles aufgeboten, hier 
einen beſſeren Erfolg zu erzielen. Die Spinne wurde jetzt in ein geräumiges Glas um- 
quartiert, deſſen Boden mit lockerer Erde gefüllt war. Sie grub ſich alsbald ein und 

j 
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verſpann den Eingang, jo daß eine weitere Beobachtung unmöglich war. Am 4. Auguft 

wurde die Dachwölbung gelüftet, ein Puppengeſpinſt und graugelbe Geſpinſtfäden entdeckt, 

aber keine Spur mehr von der Spinne. Am 17. Auguſt endlich ſpazierte eine Wegweſpe, 

welche als Pompilus trivialis (Fig. 2, S. 296) beſtimmt worden iſt, in dem Glaſe bes 

haglich einher. An dem näher unterſuchten Geſpinſte fanden ſich noch einige Beinüberreſte 

und die hartſchaligen Stücke des Vorderleibes nebſt den Freßzangen der Spinne. 

Die gemeine Wegweſpe (Pompilus viaticus, Fig. 1, 2, ſ. untenſtehendes Bild) erſcheint 

im erſten Frühjahr an blühenden Weiden und iſt den ganzen Sommer über in Thätigkeit. 

Sie wohnt im Sande, welchen das Weibchen mit großer Geſchicklichkeit und Schnelligkeit 

mittels der Vorderbeine wie ein Hund oder ein Kaninchen aus- und zwiſchen ſeinen 

| geſpreizten anderen Beinen hinter ſich wirft, bis es 8 cm und tiefer eingedrungen iſt. Das 

Gemeine Wegweſpe (Pompilus viaticus), 1) zwei Männchen, 2) zwei Weibchen. 3) Maurer-Spinnentöter (Pelo- 
poeus destillatorius), zwei Männchen. 4) Bunter Bienenwolf (Philanthus triangulum) mit einer Hausbiene. 

Alles natürliche Größe. 

Futter für die Brut wird mühſam herbeigeſchleppt, zum Teil herangeſchleift, und beſteht aus 
verſchiedenen Kerfen; daß mehrere abſchüſſige Röhren in das Neſt führen, meint Dahlbom 
daraus ſchließen zu dürfen, weil die Wegweſpe durch eine andere entwiſche, wenn ſie in 
der einen verfolgt werde. Mir fehlen Erfahrungen, um dieſe mir zweifelhafte Anſicht 
beſtätigen zu können. Bei friſchen Weſpen ſind die Flügel an der Spitze faſt ſchwarz, 
der Hinterleib an der Wurzel rot, aber der Hinterrand jedes Gliedes ſchwarz, und zwar 
ſo, daß wenigſtens die vorderen Binden nach vorn in eine Spitze ausgezogen ſind. Der 
Hinterrücken trägt einige lange, abſtehende Haare, der Hinterrand des Vorderrückens einen 
Winkelausſchnitt; beim Weibchen ſind die Vorderfüße gekämmt, die letzte Rückenſchuppe 
des Hinterleibes ſeitlich beborſtet, beim Männchen das Klauenglied der Vorderfüße nach 
innen etwas erweitert. a 

Von Pompilus unterſcheidet ſich die Gattung Priocnemis (Fig. 4, S. 296) durch 
die über das Ende der oberen hinausgehende untere Schulterzelle, welche hier alſo länger 
iſt als dort, durch eine Querfurche im zweiten Bauchring des Weibchens und durch einen 
Sägerand der mehr kantigen Hinterſchienen, ein Unterſchied, welcher gleichfalls bei dem 
genannten Geſchlechte beſſer ausgeprägt iſt als beim Männchen. Die zahlreichen, oft 
recht ähnlichen Arten zu unterſcheiden, bietet nicht mindere Schwierigkeiten, als bei der 
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vorigen Gattung. — Sehr ähnlich iſt Agenia, nur hat der Hinterleib einen kaum bemerk⸗ 
baren Stiel, und der Sägerand fehlt den Hinterſchienen. Die Weibchen bauen in Sand, 
an Lehmwände, hinter Baumrinde ꝛc. eine Anzahl tonnenförmiger Zellen, welche aus 
lauter kleinen Lehmklümpchen zuſammengeleimt werden, wie die hier dargeſtellten Zellen 
unſerer Agenia punctum (Fig. 5, S. 296) zeigen, welche ich mehrfach hinter Rinden⸗ 
ſtücken an ſchadhaften Stellen der Baumſtämme aufgefunden habe. Eine jede wird für 
die Larve mit einer mäßig großen Spinne verſorgt, der vorher die Beine abgebiſſen worden 

ſind. Gueinzius entwirft von einer Art, der 19 mm meſſenden Agenia domestica, 

wie ich ſie genannt habe, ein ſehr friedliches Bild, indem er ſchreibt: „Von allen mir 
bekannten iſt dieſes Hymonopteron das zutraulichſte und eine gewiſſe Anhänglichkeit an 
den Menſchen bethätigende. An verſchiedenen Orten, wo ich jahrelang in der Nähe von 
Waldungen wohnte, hatte ich jeden Sommer immer einige Stücke in meinem Zimmer. 
Stand ich in der Thür und die Sonne fiel auf meine Beinkleider, ſo erſchien die Weſpe, 
um ſich daſelbſt mit geſpreizten Beinen zu ſonnen, ſpazierte gemächlich an den Feniter- 
ſcheiben auf und nieder, oder ſchnurrte neben mir ſo lange an den Fenſtern herum, bis 
ich ſie hinausließ. Hatte ich ein Buch in der Hand und die Sonne fiel auf dasſelbe, ſo 
ſetzte ſich gleich eine Weſpe breitbeinig darauf. Anhauchen ſchien ihr nur zu gefallen, 
und wegblaſen ließ ſie ſich auch nicht, kam wenigſtens gleich wieder und kletterte am 
Arme empor, ſetzte ſich in den Bart, auf den Mund; Blaſen mit demſelben erſchreckte ſie 
nicht, und ans Stechen dachte ſie nie. So wurde mir dieſe Weſpe durch ihre allzugroße 
Zudringlichkeit öfters läſtig. Hatten die Tierchen ſich draußen des letzten Sonnenſtrahles 

erfreut, ſo krochen ſie durch ein verſtecktes Loch im Fenſterrahmen in das Zimmer und 
ſuchten hier ihre Verſtecke auf. Dieſe Art baut Zellen von Erde unter Kiſten oder in 
Kaſten, auch in beutelförmige Vogelneſter; die Zellen ſind weniger nett und regelmäßig, 
auch nicht überkleidet. Als Nahrung für die Brut werden nur graue Wolfsſpinnen ein⸗ 
getragen.“ 

In heißen Ländern leben auf ähnliche Weiſe noch außerordentlich ſtattliche, bis 52 mm 

meſſende Arten, die auf eine Reihe anderer Gattungen verteilt worden ſind, hier aber 
nicht weiter erörtert werden können. 

Unter dem Namen der Grab: oder Mordweſpen (Sphegidae, Crabronea) ver: 
einigen wir alle diejenigen Raubweſpen zu einer Familie, bei welchen der Hinterrand 
des Vorderrückens aufhört, ehe er die Flügelwurzel erreicht hat, und nicht ſelten 

gegen den Mittelrücken etwas eingeſchnürt erſcheint. Die hierher gehörigen Tiere ſtimmen 

weder in Körpertracht, noch in Färbung ſo miteinander überein, wie die vorigen Familien⸗ 
glieder unter ſich, vielmehr gibt ihnen der geſtielte, oft ſehr lang geſtielte, aber auch an⸗ 
hangende Hinterleib das verſchiedenartigſte Anſehen. Viele tragen ſich einfarbig ſchwarz, 
ſchwarz und rot, vorherrſchend gelb; den meiſten jedoch ſind lebhaft gelbe, ſeltener weiße 
Zeichnungen auf glänzend ſchwarzem Grunde eigen, welche ſelbſt bei einer und derſelben 
Art mannigfaltig wechſeln. So wirken Geſtalt, Farben und deren Verteilung ſowie 
Lebendigkeit in den Bewegungen in ihrer Vereinigung dahin, dieſe vielgeſtaltigen Tiere 
zu den zierlichſten und anmutigſten Erſcheinungen werden zu laſſen. Sie breiten ſich über 

die ganze Erdoberfläche aus und ſind gegenwärtig in etwa 1200 Arten bekannt. 
Entſprechend einigen ausländiſchen Gattungen der Wegweſpen weiſt die alte Gattung 

Sphex, welche vorzugsweiſe die wärmeren Länder bewohnt, die Achtung gebietenden Formen 
und die Rieſen für dieſe Famlie auf. Aber längſt iſt dieſelbe zerfallen; denn es ging 
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bei dem Reichtum der Formen nicht mehr an, unter einem Namen alles zu vereinigen, 
was Vater Linné weiland mit ſeinen wenigen Arten ſich erlauben konnte. Nach der 

Form des ſtets geſtielten Hinterleibes, nach der Verſchiedenheit der Rand- und der drei 
geſchloſſenen Unterrandzellen, beſonders nach der Aufnahme der rücklaufenden Adern in 
dieſelben, nach der Bildung der Fußklauen und nach manchem anderen Merkmale, welches 
bisweilen in das Kleinliche geht, wurden eine Menge von Gattungen geſchaffen, von denen 

nur wenige und von dieſen meiſt nur die unanſehnlichſten in Europa zu Hauſe find. Neuer: 
dings hat F. F. Kohl in Wien in ſeiner Bearbeitung der „Hymenopterengruppe der Sphe— 
einen“ eine Anzahl jener Gattungen wieder eingezogen. 

Die Raupentöter (Sphex) umfaſſen diejenigen Arten mit einfachem glatten Hinter— 
leibsſtiele, deren zweite und dritte Unterrandzelle des Vorderflügels je eine rücklaufende 
Ader aufnimmt, deren Hinterſchienen beſtachelt und deren Klauen ein- bis fünfzähnig 
ſind. Die eine Art (Sphex maxillosus) ſcheint in Europa am weiteſten nach Norden 

vorzukommen. Von zwei anderen, ſüdlicheren Arten, dem gelbflügeligen Raupentöter 
(Sphex flavipennis) und dem weißdurchſchnittenen (Sphex albisectus), ver: 
danken wir Fabre intereſſante Beobachtungen. 

Jene trägt gewöhnlich vier Grillen in ihr Neſt, dieſe macht Jagd auf Feldheuſchrecken 
aus der Gattung Oedipoda. Eine jede ſtürzt auf ihr Opfer und ſucht deſſen Bruſtſeite 
zu erlangen. Da ſetzt es heftige Balgereien; denn ſo ein kräftiger Dickſchenkel, wie jene 
ſind, ergibt ſich nicht ohne Gegenwehr und ſtrampelt, ſolange es gehen will. Nicht immer 
läßt er ſich werfen, hat ihn aber erſt der Sphex unter ſich, jo tritt er mit den Border: 
beinen auf die ermüdeten Hinterſchenkel des Gegners, ſtemmt ſeine Hinterfüße gegen deſſen 
Kopf und führt nun zwei ſichere, Gift entſendende Stiche. Der erſte trifft den Hals, 
der zweite die Verbindungsſtelle zwiſchen Vorder- und Mittelbruſt. Jetzt iſt es um den 
Grashüpfer geſchehen, er kann nicht leben und nicht ſterben, aber er iſt willenlos. Müh— 
ſam ſchleift ihn der Sphex nach ſeiner Erdhöhle, legt ihn davor nieder, um ſich erſt zu 
überzeugen, ob auch alles darin in Ordnung ſei. Fabre nahm ein und derſelben 
Weſpe während ihrer Abweſenheit den Raub 40mal weg, um ihn in weiterer Entfernung 
wieder hinzulegen, und 40mal holte ſie ſich ihn wieder, unterſuchte aber jedesmal von 
neuem den Bau, bevor ſie ſich anſchickte, die Beute hineinzuſchaffen. Das Ei wird 
von dem Sphex flavipennis zwiſchen das erſte und zweite Fußpaar an die Bruſt der 
Grille gelegt. Hier frißt ſich die Larve ein und zehrt in 6—7 Tagen das Innere voll— 
ſtändig auf; die Chitinbedeckung bleibt faſt unverſehrt zurück. Durch die nämliche Offnung 
geht jetzt die 13 mm lange Larve heraus und greift in der Regel am weichen Hinterleib 
die zweite Grille an, bald die dritte und endlich die vierte, welche in ungefähr 10 Stunden 
verzehrt iſt. Nun mißt die erwachſene Larve 26—30,5 mm, ſpinnt ſich in zweimal 24 Stun⸗ 
den ein, das Gehäuſe im Inneren mit den Auswürfen ausſtreichend und dadurch beinahe 
waſſerdicht machend. Hier liegt ſie regungslos vom September bis zum Juli des folgen— 
den Jahres, dann erſt wird fie zur Puppe, aus welcher in der kürzeſten Zeit der Raupen: 
töter ausſchlüpft. 

Genau von derſelben Geſtalt ſind die Spinnentöter (Pelopoeus oder Sceliphron) 

und von den vorigen nur dadurch unterſchieden, daß die zweite Unterrandzelle im Vorder— 
flügel beide rücklaufenden Adern aufnimmt und die Hinterſchienen unbewehrt ſind; die 
Klauen haben nur einen Zahn. Der Maurer⸗Spinnentöter (Pelopoeus destilla- 
torius, Fig. 3, S. 297), ein Bewohner der Mittelmeerländer, der auch einmal bei Hannover 
gefangen ſein ſoll, iſt glänzend ſchwarz, der lange Hinterleibsſtiel, die Flügelſchüppchen, 
das Hinterſchildchen, der Fühlerſchaft und die Beine von den Schenkeln an abwärts ſind 
gelb, mit Ausnahme der ſchwarzen Schenkel- und Schienenſpitzen an den Hinterbeinen. 
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Eversmann fand an einem Felsvorſprung des Uralgebirges das Neſt als unregelmäßigen, 
etwas nierenförmigen Erdklumpen angeklebt. Im Inneren enthielt es ungefähr 14 längliche 
Zellen neben- und übereinander, eine jede mit 10 Stück der ſelten aufzufindenden Spinnen: 
art Tomisus citricus. Von einer anderen, außerordentlich ähnlichen Art, wenn es über 
haupt eine andere Art iſt (Pelopoeus spirifex), und nur durch ganz ſchwarze Fühler 
und ganz ſchwarzen Mittelleib von der vorigen zu unterſcheiden, liegen mir mehrere Weſpen 
aus dem ſüdlichen Europa, aus Port Natal, und auch einige Neſter aus dem letztgenannten 
Lande vor. Das Neſt gleicht ſehr dem unſerer Maurerbiene (S. 247), und ſeine Zellen 
werden gleichfalls mit Spinnen verſorgt. Eine dritte, wiederum ungemein naheſtehende 
Art aus Port Natal baut ihre Zellen von friſchem Kuhdünger und hängt ſie einzeln oder 
zu zweien an Binſenhalmen auf. Ihr Landsmann, der blaue Spinnentöter (Pelo— 
poeus chalybeus), legt das Neſt in hohlen Bambusſtengeln auf den Dächern der Häuſer 
an und bedient ſich zur Anfertigung der Scheidewände, welche die Zellen trennen, der 

Auswürfe von Vögeln, die er von den Blättern abſchabt und mit Speichel vermiſcht. 
Der pfeifende Spinnentöter (Pelopoeus fistularius), zu erkennen am ſchwarzen 
Hinterleibsſtiele, an ſechs gelben Flecken, welche den Hinterrücken verzieren und zum Teil 

bis nach den Seiten des Mittelrückens vorreichen, und an den ſchwach angeräucherten 
Flügeln, lebt in Südamerika und fertigt einzelne Zellen aus Thon in der Länge von 
52 mm und von der Form eines Eies. Mit ſchwirrendem Tone, einer Art von Triumph: 

geſang, bringt das Weibchen, wie auch bei den übrigen Arten, den Bauſtoff herbei, ſetzt 
ihn an, glättet mit Kinnbacken und Unterlippe die bildſame Maſſe, luſtig dabei ſeinen 
Geſang fortſetzend, betaſtet von außen und innen mit den Beinen die ganze Wand und 
— verſchwindet. Meiſt hat, trotz der darauf fallenden Sonnenſtrahlen, das neu angelegte 
Stückchen noch nicht einmal die Farbe des trocknen Teiles, ſo iſt die Weſpe ſchon wieder 
mit neuem Thone da. Die fertige Zelle pfropft ſie voll mit einer kleinen Spinne 
aus der Gattung Castra und ſchließt ſie dann. Als Bates während ſeiner Streifzüge 
am Amazonenſtrom mit ſeinem Kanye 8 Tage an einer Stelle hielt, hatte eine dieſer 
Weſpen an einem Kaſtengriff in der Kajütte ihren Bau begonnen und war gerade fertig 
geworden, als ſich die Geſellſchaft auf ihrem Fahrzeug wieder in Bewegung ſetzte. So 
zutraulich und furchtlos ſie ſich bisher auch gezeigt hatte, ſo kam ſie doch nicht wieder, ob— 
ſchon langſam am Ufer hingefahren wurde. 

Für Deutſchland und den höheren Norden Europas vertreten zwei Arten, die rauhe 
und gemeine Sandweſpe, die größeren Specinen, von denen ſie ſich hauptſächlich durch 
die ungezähnten Fußklauen unterſcheiden. Die rauhe Sandweſpe (Psammophila 
hirsuta) iſt 19,5 mm lang, hat einen dreimal kürzeren Hinterleibsſtiel als der Maurer: 
Spinnentöter und iſt bis auf die braunrote Hinterleibswurzel ſchwarz gefärbt, an Beinen 
und an der vorderen Körperhälfte zottig und ſchwarz behaart, vorzugsweiſe am grob 
gerunzelten Hinterrücken. Den ganzen Sommer hindurch treiben ſich dieſe Weſpen an 
ſandigen Stellen umher und ſuchen, wenn ſie hungrig ſind, blühende Blumen und mit 
Blattläuſen beſetzte Sträucher auf. Bei ihren Balgereien ſetzt ſich eine auf die andere 

und beißt ſie in den Nacken; auch kommt wohl eine dritte und vierte hinzu, und ſo ent— 
ſteht ein Knäuel, welcher ſich auf dem Boden wälzt und ſich endlich wieder auflöſt. Ob 
bloße Kurzweil, ob Eiferſucht und ernſtliche Zänkereien ſolchen Auftritten zu Grunde liegen, 
wer ſoll es erraten? 

Die Lebensweiſe dieſer Weſpen unterſcheidet ſich in nichts von der in der Regel noch 
häufigeren, mit ihr untermiſcht vorkommenden gemeinen Sandweſpe (Ammophila 
sabulosa). Wir ſehen ſie in nebenſtehender Abbildung, und zwar die eine mit der drohend 
emporgerichteten Keule ihres Hinterleibes, eine Stellung, welche ſie bei ihren Spaziergängen 
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ſehr gern annehmen. Das erſte Glied jener iſt dünn und walzig, das faſt ebenſo lange 

zweite verdickt ſich etwas nach hinten, und erſt dann nimmt der Umfang bis zum fünften 
merklich zu, von wo ab eine ſchnelle Verjüngung nach der Spitze erfolgt. Mit einem Worte, 
der Hinterleibsſtiel iſt hier zweigliederig, ſonſt, beſonders in der Bildung der Klauen und 
Flügel, welche ruhend dem Körper platt aufliegen und nur bis zum Ende des Stieles 
reichen, wiederholen ſich die Merkmale von Psammophila. Mit Ausnahme der bleichroten 
Hinterleibswurzel herrſcht auch hier die ſchwarze Farbe vor, jedoch an den Seiten des Bruſt— 
kaſtens bildet kurzes Haar abreibbare Silberflecke. Ein ſchmales, ſilberbehaartes Kopfſchild 
unterſcheidet das Männchen leicht vom Weibchen, bei welchem jenes breiter und kahl iſt. 

Man trifft dieſe Sandweſpe den ganzen Sommer hindurch an und, wie es ſcheint, 
immer luſtig und guter Dinge, bald geſchäftig auf dem Boden umherſchnüffelnd, bald 
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1) und 2) Gemeine Sandweſpe (Ammophila sabulosa). 3) Männchen der gekielten Siebweſpe (Crabro striatus). 

bedacht für ihr Wohl auf blühenden Brombeerſträuchern oder an anderen Honigquellen. 
Stundenlang wird man von dieſen Tieren gefeſſelt und kann ſich nicht müde ſehen an 
dem geſchäftigen Treiben und den eigentümlichen Gewohnheiten der kecken Geſellen, zumal 
wenn ſie in Maſſe nebeneinander wohnen und geſchäftig ab- und zufliegen. Nach Morgen 
gelegene, verfallene Abhänge eines ſandigen Grabens und ähnliche, aber immer offene 
Stellen wählen ſie beſonders aus, um ihre Neſter anzulegen. Wie ein Hund, welcher ein 

Loch in die Erde ſcharrt, ſo wirft die um die Nachkommenſchaft beſorgte Weſpenmutter 
mit den Vorderbeinen den Sand zwiſchen ihren übrigen Beinen und unter dem Körper 
in einer Haſt hinter ſich, daß leichte Staubwölkchen um ſie aufwirbeln, und ſummt dabei 
in hohem Tone ein luſtiges Liedchen. Hört man dieſen eigentümlichen Ton, ſo kann man 
ſicher darauf rechnen, die Weſpe bei dieſer Beſchäftigung anzutreffen. Häuft ſich der Sand 
beim weiteren Vorrücken in das Innere zu ſehr hinter dem Loche an, ſo ſtellt ſie ſich 

darauf und fegt unter Staubwirbeln den ganzen Haufen auseinander. Kleine Steinchen, 
an denen es auf ſolchem Boden nicht zu fehlen pflegt, und der feuchte Sand werden 
zwiſchen Kopf und Vorderfüße geklemmt und herausgetragen. Die Weſpe kommt rückwärts 
aus dem Loche hervor, nimmt fliegend einen kleinen Satz abſeits von dieſem und läßt 

ihre Bürde fallen. In demſelben Augenblick iſt ſie auch ſchon wieder in der Erde ver— 
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ſchwunden und wiederholt dieſelbe Schachtungsweiſe zwei-, dreimal nacheinander. Dann 
bleibt ſie, wohl der Abwechſelung wegen, auch einmal vor der Offnung ſitzen, ſtreicht mit 

den Vorderbeinen über die Fühler hin, geht um ihren Bau herum, mit Kennerblick die 
Anlage zu muſtern, in ihrem Selbſtbewußtſein ſtolz den Hinterleib emporhaltend. Huſch! 
und ſie iſt wieder im Inneren verſchwunden. Je tiefer ſie vordringt, deſto länger 
dauert es, ehe ſie, mit neuem Abraum beladen, ſich rückwärts wieder herausdrängt, doch 
geſchieht dies ſtets nach verhältnismäßig kurzer Zeit. Jetzt kommt ſie heraus und fliegt 

fort in das Weite, ſicher will ſie ſich nun ſtärken nach der anſtrengenden Arbeit und ein 
wenig Honig lecken; denn kräftigere Fleiſchkoſt nimmt ſie ja niemals zu ſich. Nicht minder 
unterhaltend wie der Neſtbau iſt das Herbeiſchaffen der Schmetterlingsraupen für die 
künftige Brut; denn nur ſolche, aber nach den verſchiedenen Beobachtungen von verſchiedenen 
Arten, wenn ſie nur groß und nicht behaart ſind, werden von der Sandweſpe aufgeſucht. 
Die Stelle, an welcher ich einſt Gelegenheit fand, eine große Menge von Neſtern zu beob- 
achten, war nicht eben günſtig für das Fortſchaffen der Beute, denn die Neſter befanden 
ſich an einem Grabenhang längs eines Waldſaumes, und ein Brachacker jenſeits des 
Grabens lieferte die Raupen gewiſſer Ackereulen. Iſt eine aufgefunden, ſo werden mit 
ihr, der Wehrloſen, wenig Umſtände gemacht; ein paar Stiche in das fünfte oder ſechſte 
Bauchglied berauben ſie jeder Selbſtändigkeit, ſie iſt dadurch zum willenloſen Gegenſtand 
geworden, nicht getötet, damit ſie nicht in Fäulnis übergehe, ſondern nur gelähmt. Nun 
war oft erſt ein weiter, wenn auch nicht gerade unebener Weg zwiſchen Unkraut zunächſt 
bis zum Graben zurückzulegen, dieſer zu paſſieren und am jenſeitigen, ſchrägen Ufer empor- 
zuklimmen. Fürwahr, keine Kleinigkeit für ein einzelnes Tier, eine ſolche Laſt, bisweilen 
zehnmal ſchwerer als der eigne Körper, ſo weite Strecken fortzuſchaffen! Bei den geſelligen 
Ameiſen kommen die Kameraden zu Hilfe, wenn es not thut, die Sandweſpe aber iſt 
auf ihre eigne Kraft, Gewandtheit, auf ihr — Nachdenken, wenn ich mich ſo ausdrücken 
darf, angewieſen. Sie faßt die Beute mit den Zangen, zieht und ſchleppt, wie es eben 
gehen will, auf ebenem Wege meiſt auf ihr reitend, d. h. fie unter ihrem Körper mit: 
ſchleppend in langſamem Vorwärtsſchreiten. Am ſteileren Grabenhange angelangt, ſtürzten 
dann Roß und Reiter jählings hinab, die Weſpe ließ dabei los und kam ſelbſtverſtänd— 

lich wohlbehalten unten an. Die Raupe ward bald wiedergefunden, von neuem gefaßt 
und weiter geſchleppt. Nun geht es bergan, die frühere Weiſe läßt ſich dabei nicht mehr 
anwenden; um die höchſte Kraft zu entwickeln, muß ſich die Weſpe rückwärts bewegen 
und ruckweiſe ihre Laſt nachſchleppen. Manchmal entgleitet dieſelbe, und alle Mühen waren 
vergeblich, aber ſolches Mißgeſchick hält die Weſpe nicht ab, von neuem ihr Heil zu ver: 
ſuchen, und zuletzt wird ihre Arbeit mit Erfolg gekrönt. Jüngſt war ich Zeuge, wie unter— 
wegs eine andere Sandweſpe ſich in den Beſitz der Raupe ſetzen wollte. Die Eigentümerin 
legte dieſelbe nieder, begann eine heftige Balgerei mit der Räuberin, ſchlug dieſe in die 
Flucht und ging mit ihrer Raupe ab, als wenn nichts vorgefallen wäre. Dieſe liegt 
endlich vor der rechten Offnung. Nicht um auszuruhen, ſondern aus Mißtrauen, aus 

Vorſicht kriecht unſere Weſpe, wie jede andere, welche in dieſer Weiſe baut, erſt allein in 

ihre Wohnung, um ſich zu überzeugen, daß alles in Ordnung ſei. Während dieſes Ganges 
hat ſie ſchon wieder ſo viel Kräfte geſammelt, um an die Beendigung ihres ſchweren 
Werkes gehen zu können. Rückwärts vorankriechend, zieht ſie die Raupe nach. Meiſt wird 
dieſe folgen, manchmal kann es aber auch geſchehen, daß ſie an einer Stelle hängen 
bleibt, dann muß ſie wieder heraus und der nötige Raum im Eingange erſt beſchafft 

werden. Wahrhaft bewunderns- und nachahmungs würdig iſt die Ausdauer, welche 
wir hier, bei Ameiſen und anderen in ähnlicher Weiſe lebenden Kerfen ſo häufig wahr— 
nehmen können! 
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Endlich ſind beide, Sandweſpe und Raupe, verſchwunden, und es währt lange, ehe 

jene wieder zum Vorſchein kommt; denn ſie hat zum Schluſſe noch ihr weißes, längliches 
Ei an letztere zu legen, aber nur eins. Jetzt endlich kommt ſie wieder zum Vorſchein, 
aber noch iſt ſie nicht fertig. Sie weiß ſehr wohl, daß ſich in der Nähe ihres Baues kleine 
graue Fliegen, manche mit ſilberglänzendem Geſichte, und andere Faulenzer umhertreiben, 
welche auch ihre Eier legen möchten, aber weder Geſchick noch Kraft dazu haben, es ihr 
nachzuthun, es vielmehr vorziehen, von anderen Seiten herbeigeſchafftes Futter für ihre 
Zwecke zu benutzen und ihr Kuckucksei daran abzuſetzen. Gegen ſolche ungebetene Gäſte 
ſucht ſich die Sandweſpe zu verwahren, indem ſie Steinchen, Erdklümpchen oder Holz— 
ſtückchen vor den Eingang legt und auf dieſe Weiſe jede Spur vom Vorhandenſein des— 
ſelben verwiſcht. Zur Aufnahme eines zweiten, dritten und jedes folgenden Eies müſſen 
dieſelben Vorkehrungen wiederholt werden. Bei dieſem mühevollen Leben, welches die 
Sandweſpe mit ſo vielen ihrer Verwandten teilt, bleibt ſie aber immer luſtig und guter 
Dinge. Zu Ende des Sommers macht der Tod ihrem bewegten Daſein ein Ende. Das 
Ei im Schoße der Erde wird bald lebendig, die Made frißt ein Loch in die Raupenhaut 
und zehrt ſie ſaugend gänzlich auf. War der Vorrat reichlicher, ſo wird ſie größer gegen 
ihre Schweſter, welcher eine kleinere Raupe zur Nahrung diente, woraus ſich die verſchie— 
dene Größe erklärt, welche man bei den verſchiedenen Weſpen gleicher Art wahrnehmen 
kann; denn ſie können zwiſchen 15 und 30 mm in der Länge ſchwanken. 

Die Larve, welche, den Eiſtand eingerechnet, vier Wochen bis zu ihrer Reife bedarf, 
ſpinnt ein dünnes, weißes Gewebe, innerhalb dieſes ein dichteres und feſteres, welches ſie 
eng umſchließt und welches braun ausſieht. In dieſem Gehäuſe wird ſie bald zu einer 

Puppe, welche nicht lange auf ihre volle Entwickelung warten läßt. Die Weſpe frißt ein 
Deckelchen vom walzigen Futterale herunter und kommt zum Vorſchein. Möglichenfalls gibt 
es im Jahre zwei Bruten, beſonders wenn das Wetter die Entwickelung begünſtigt; die letzte 

überwintert als Made oder Puppe. — Im ſüdlichen Europa leben noch einige ſehr ähnliche 
Sandweſpen; die Arten wärmerer Erdſtriche zeichnen ſich durch vorherrſchend rote Körper— 
farbe oder zahlreiche Silberſchüppchen vorteilhaft vor der unſerigen aus. 

Die Glattweſpen (Mellinus) bilden eine andere Sippe von weſentlich verſchiedener 
Körpertracht ihrer wenigen Arten. Man erkennt ſie an dem deutlich geſtielten, elliptiſchen 
Hinterleib, der anhangloſen Randzelle und den drei geſchloſſenen Unterrandzellen, deren 
erſte den erſten, die dritte den zweiten rücklaufenden Nerv aufnimmt. Der Fühlerſchaft 
iſt kurz, aber dick, die Geißel fadenförmig, der Hinterleibsſtiel keulenartig verdickt. Das 
kleinere, ſchlankere Männchen hat ſieben Bauchringe, das Weibchen einen weniger, und 
ein größeres Rückenglied an der Spitze. Die Acker-Glattweſpe (Mellinus arvensis, 
Fig. 1, 2, S. 306) iſt eine gemeine, zudringliche Art, welche häufig in Nadelwäldern an— 
getroffen wird und in ſuchenden, ruckweiſen Bewegungen auf dem Sandboden umherkriecht. 
Dabei dreht und wendet ſie ſich nach allen Seiten, fliegt mit Geſumme eine kurze Strecke, 
läßt ſich wieder nieder, um hier in gleicher Beweglichkeit hin und her zu fahren. Gern ſetzt 
ſie ſich dem vorübergehenden Wanderer auf die Kleider und dreht ſich ebenſo keck rechts 
und links wie auf dem Boden; aber in nichts weniger als böſer Abſicht wählt ſie dieſen 
Tummelplatz, ſondern, wie es ſcheint, aus einer gewiſſen Neugierde. An verlauſten Ge— 
büſchen, mit Chermesarten beſetzten Kiefern zeigt ſie ſich geſchäftig mit Hunderten ihres— 
gleichen und allerlei anderen Aderflüglern im Auflecken der Süßigkeiten; an Blumen trifft 
man ſie ſelten an. Ihr Körper iſt glänzend ſchwarz, hat drei breite, gelbe Binden auf 
dem Rücken des Hinterleibes und zwiſchen den beiden letzten zwei gelbe Seitenflecke, bald 
hinter den geſchwollenen Wurzeln der Schenkel ebenſo gefärbte Beine. Von gleicher Farbe 
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ſind ferner: das Schildchen, der linienförmige Halskragen, die Flügelſchüppchen, ein Fleckchen 
unter ihnen, der vordere Teil des Fühlerſchaftes und die oben offene, viereckige Zeichnung 
im breiten Geſichte. Wie bei ſo vielen Grabweſpen fehlt auch hier die Beſtändigkeit der 

gelben Zeichnungen. Die Körperlänge beträgt 8,75— 13 mm. Die Weſpe gräbt verzweigte 
Röhren in den Sand und trägt nur Fliegen ein, beſonders Musciden (Musca rudis und 
andere), weicht aber dadurch von faſt allen übrigen Sandweſpen ab, daß ſie ſchon an die 

erſte das Ei legt und, während die Larve ſchon frißt, ihr mehr Futter zuträgt. Erſt im 
nächſten Jahre iſt die Entwickelung dieſer vollendet. 

Eine zweite, kleinere Art, die Sand-Glattweſpe (Mellinus sabulosus, Fig. 3, 

S. 306) findet ſich meiſt in Geſellſchaft der erſteren. Das Weibchen legt ſeine Brutlöcher 
einzeln an, welche ſich durch kleine, kegelförmige Sandhäufchen auf der Oberfläche kenntlich 

machen, und trägt ebenfalls nur Fliegen aus den Gattungen Sarcophaga, Coenosia, 
Apthompyia, Lucilia, Cyıtoneura und Syrphus ein. Es legt die Beute vor dem Baue 
nieder, ehe es dieſelbe, rückwärts gehend, in denſelben hineinzieht. 

Die Wirbelweſpen (Bembex) laſſen ſich unter allen anderen Mordweſpen leicht 
an ihrer Mundbildung erkennen. Die Oberlippe hängt nämlich wie ein langer Schnabel 
herab und wird in der Ruhe, die lange Zunge deckend, an die Kehle angelegt, indem die 
ſchlanken, vorn zweizähnigen Kinnbacken ſie an der Wurzel jederſeits umfaſſen. In der 
Körpertracht gleichen dieſe Immen ungemein einer Horniſſe oder einer anderen großen 
Weſpe, tragen überdies vorherrſchend gelbes Gewand. Die mittelſte der drei geſchloſſenen 
Unterrandzellen nimmt beide, ungemein langen, rücklaufenden Adern auf, die Fühler ſind 

gebrochen, ihre Geißel faſt fadenförmig, an der Spitze ſanft nach außen gebogen. Beim 
Männchen erſcheinen die letzten Glieder derſelben etwas ſtumpf geſägt, und überdies unter— 
ſcheiden es einige Höcker mitten auf dem Bauche vom anderen Geſchlechte. Wir lernen 

in der gemeinen Wirbelweſpe (Bembex rostrata, Fig. 4, S. 306) die der Körper⸗ 
maſſe nach für Deutſchland größte Mordweſpe kennen; fie mißt zwar nur 15-17, mm 

in der Länge, aber deren 6,5 in der Breite. Ihre ſchwarze Grundfarbe wird durch reich— 
liche blaßgelbe Zeichnungen verdrängt, welche am Mittelleibe ſehr veränderlich ſind, am 
Hinterleibe, wie gewöhnlich, als Binden auftreten, aber nicht an den Hinterrändern, ſondern 
in der Mitte der Glieder. Die erſte derſelben iſt in der Mitte breit unterbrochen, jede 

folgende verläuft wellenförmig durch zwei Bogenausſchnitte nach vorn und einen mittleren 
nach hinten. Das Geſicht und die Beine ſind gleichfalls vorherrſchend gelb gefärbt. Die 
hübſche Weſpe kommt in ganz Europa vor, aber in den mittleren und mehr nördlichen 
Gegenden vereinzelt und an demſelben Orte nicht alle Jahre. Ende Juni 1857 fand ich 
an einer freien, ſehr dürren Stelle einer Kiefernſchonung in hieſiger Gegend eine Menge 
von Neſtern, welche das ſtarke Summen der dieſelben umkreiſenden Weſpen verraten hatte; 
ſeitdem habe ich alljährlich dieſelbe Stelle wieder aufgeſucht und nie, auch nirgends anders 
auf meinen Ausflügen, eine Bembex zu ſehen bekommen. Die Tiere tragen durch das 
ſehr kräftige Summen und die kreiſenden, auf- und abwogenden Flugbewegungen um die 
Erdlöcher, welche ſie für ihre Brut anlegen, mehr als alle anderen ihresgleichen den Charakter 
der Wildheit an ſich. Die Neſter entſtehen in der gewöhnlichen Weiſe durch Scharren und 
Herausſchaffen des Sandes und gehen in ſchräger Richtung tief in das Erdreich hinab. 
Über die Einrichtung derſelben und die Lebensweiſe ihrer Erbauer ſprechen ſich die Forſcher 

verſchieden aus. Nach Weſtwood legen mehrere Mütter ihre Eier gemeinſam an das 
eingetragene Futter; Dahlbom meint, die langen Röhren verzweigten ſich und hätten mehrere 
Aus- und Eingänge. Lepeletier gibt an, daß jedem Eie 10—12 Fliegen zuerteilt, die 
ſchrägen Röhren mit Sand verſchloſſen und von jedem Weibchen etwa 10 Eier gelegt 
würden. Bates endlich fand bei der ſüdamerikaniſchen Bembex ciliata in jedem Neſte 
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nur ein Ei, wonach alſo ebenſoviel Neſter zu beſchaffen wären, als Eier vom Weibchen 
gelegt werden. Darin ſtimmen alle überein, daß ſie nur größere Fliegen für die Larven 
fangen und eintragen. Die erſte jener Anſichten würde den Erfahrungen von allen anderen 
Mordweſpen widerſprechen, die übrigen erſcheinen mir glaubwürdiger, ich wage aber nicht 
zu entſcheiden, welche die allein richtige ſei, weil mir die eignen Beobachtungen fehlen. — 
Die Wirbelweſpen leben vorzugsweiſe in heißen Erdſtrichen und ändern hier zum Teil 
den Körperbau, ſo daß ſich Latreille veranlaßt fand, eine beſondere Gattung unter dem 
Namen Monedula davon abzutrennen. Während bei Bembex die Kiefertaſter aus vier, 
die Lippentaſter aus zwei Gliedern beſtehen, erhöhen ſich hier die Zahlen entſprechend auf 
ſechs und vier, ferner verengern ſich die beiden letzten Unterrandzellen merklich nach vorn. 
Außer einigen unbedeutenderen Verſchiedenheiten bilden die beiden hervorgehobenen die 
Hauptgründe zur Abtrennung. Von der Monedula signata ſagt Bates: „Sie iſt für 
Reiſende in den Gegenden Amazoniens, die von den blutdürſtigen „Mutüca“ der Ein: 
geborenen, Hadans lepidotus der Fliegenkenner (Dipterologen), geplagt ſind, eine wahre 
Wohlthat. Daß ſie auf dieſe Fliege Jagd macht, bemerkte ich zuerſt, als ich einmal an 

einer Sandbank am Rande des Waldes landete, um mir dort ein Mittagsbrot zu kochen. 

Das Inſekt iſt ſo groß wie eine Horniſſe, ſieht aber einer Weſpe ſehr ähnlich. Ich ſtutzte 
nicht wenig, als aus der Schar, welche über uns ſchwebte, eine gerade auf mein Geſicht 
flog; fie hatte ein Mutüca auf meinem Halſe erſpäht und ſchoß nun auf dieſe herab. 

Sie ergreift die Fliege mit den vier vorderen Beinen und trägt ſie fort, dieſelbe zärtlich 
an ihre Bruſt drückend“. 

Der bunte Bienenwolf (Philanthus triangulum, Fig. 4, S. 297; Fig. 5, 
S. 306) iſt ein böſer Geſell und wegen ſeiner räuberiſchen Anfälle auf deren Pfleglinge 

bei den Bienenvätern übel berüchtigt. Weil er am liebſten Honigbienen, aber auch Sand— 
bienen, 4—6 auf jedes Ei, einträgt, wurde ihm obiger Name im Deutſchen beigelegt. Kühn 
und gewandt, wie er iſt, fällt er gleich einem Stößer von oben über die Beute her, welche, 
nichts ahnend, eifrig mit Eintragen beſchäftigt iſt, wirft ſie zu Boden und hat ſie gelähmt, 
ehe jene ſich zur Gegenwehr anſchicken kann. Den Raub unter ſich, fliegt er dann zum 
Neſte, wie aus unſerem Bilde (S. 297) zu erſehen. Dasſelbe befindet ſich ebenfalls in 
der Erde, in der Nachbarſchaft anderer Raubneſter und der Wohnungen honigeintragender 
Bienen. Sandige Hänge, welche die Sonne trifft, bieten dem aufmerkſamen Beobachter 
die beſte Gelegenheit, die Sitten aller dieſer Tiere zu ſtudieren; Schenck traf die Löcher 
zwiſchen den Pflaſterſteinen neuer Anbaue Wiesbadens, ich ergriff einen Räuber ſamt ſeinem 
Raube auf den belebten Anlagen um Meran. Der Bienenwolf gräbt jeine bis 314 cm 

langen Gänge in derſelben Art wie die ebenſo lebenden Familiengenoſſen, erweitert das 
hinterſte Ende derſelben als Brutplatz und ſchließt den Eingang, wenn zu den eingetragenen 
Bienen das eine für ſie beſtimmte Ei hinzugekommen iſt. So viele Eier er abſetzt, ſo 
viele Minen muß er graben. Im nächſten Juni kommen die jungen Bienenwölfe zum 
Vorſchein, und die befruchteten Weibchen treiben ihr Unweſen genau ebenſo, wie die 
Mütter es im voraufgegangenen Sommer thaten. In der Größe ſchwanken die breit— 
köpfigen Tiere zwiſchen 9— 16 mm, und auch die gelben Zeichnungen wechſeln jo, daß 
manchmal am lanzettförmigen, anhangenden Hinterleibe das Gelb die ſchwarze Grund— 
farbe überwiegt und nur ſchwarze Dreiecke an der Wurzel der Glieder übrigbleiben. Für 
gewöhnlich tragen die Hinterränder der ſchwarzen Leibesringe gelbe, an den Seiten ſtark 
erweiterte Binden und am Mittelleibe der Halskragen, die Flügelſchüppchen, das Hinter— 
ſchildchen und zwei Flecke davor dieſelbe Farbe. Die Zeichnungen des Kopfes ſind weiß: 
ſeine untere Partie bis zwiſchen die Fühler hinauf in dreizackigem Verlaufe und die inneren 
Augenränder bis faſt zu ihrem tiefen Ausſchnitte. Durch eine in der Mitte verdickte Geißel 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. | 20 
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und weiten Abſtand untereinander charakteriſieren ſich die kurzen Fühler, durch drei ge— 
ſchloſſene Unterrandzellen und ebenſo viele Mittelzellen die Vorderflügel. Von jenen nimmt 
die fünfeckige zweite in ihrer Mitte die erſte, die nach vorn ſehr verengerte dritte nahe bei 
ihrem Anfange die zweite rücklaufende Ader auf. 

Zur nächſten Verwandtſchaft gehören die mit vielen Arten über die ganze Erde aus: 
gebreiteten Knotenweſpen (Cerceris). Bei ihnen ſetzt ſich das erſte Hinterleibsglied 
knotig gegen die übrigen ab, und auch die folgenden ſchnüren ſich in den Gelenken merklich 
ein, ſo daß die Hinterleibsform die Gattung auf den erſten Blick erkennen läßt. Die zweite 
Unterrandzelle iſt dreieckig und geſtielt und die Randzelle am Ende ſtumpf gerundet (Fig. 4, 
S. 214). Zwiſchen den nicht merklich gebrochenen Fühlern zieht eine Längsleiſte nach dem 
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Acker-Glattweſpe (Mellinus arvensis), 1) Männchen, 2) Weibchen. 3) Sand-Glattweſpe (M. sabulosus). 4) Gemeine 
Wirbelweſpe (Bempex rostrata). 5) Bunter Bienenwolf (Philanthus triangulum). — Sand-Knotenweſpe (Cer- 
ceris arenaria), 6) Männchen, 7) Weebchen. 8) Gemeine Töpferweſpe (Trypoxylon figulus). — Crabro patellatus, 
9) Weibchen, 10) Männchen. 11) Männchen von Crossocerus scutatus. 12) Crossocerus elongatulus. 13) Gemeine 

Spießweſpe (Oxybelus uniglumis). 1, 10—13) vergrößert, die übrigen in natürlicher Größe. 

Geſichte herab, welches ſich bei dem immer kleineren Männchen durch reichlich gelbe Zeichnung 
auf ſchwarzem Grunde und durch goldiges Wimperhaar an den Ecken des Kopfſchildes 
auszeichnet. Während dem Weibchen dieſer Schmuck fehlt, hat es bei manchen Arten 
eigentümliche Platten und naſenartige Anſätze des Geſichtes vor feinem Männchen vor— 

aus. Überdies liegt noch ein durchgreifender Geſchlechtsunterſchied in der Bildung des 
letzten Rückengliedes, der ſogenannten oberen Afterklappe. Dieſelbe iſt beim Männchen 

regelmäßig viereckig, beim Weibchen vorn und hinten bogig verengert, ſo daß ein eiförmiger 
oder elliptiſcher Umriß zu ſtande kommt. Schwarze Körperfarbe und gelbe oder weiße 
Binden am Hinterleibe bilden das Kleid der meiſten Knotenweſpen, in den wärmeren 
Erdſtrichen finden ſich aber durchaus rot oder rotgelb gefärbte, mit untergeordnet dunkeln 
Zeichnungen. Man trifft die mäßig beweglichen Weſpen auf Blumen und ihre gekrümmten 
bis 26,2 em tief gehenden Röhren in der Erde. Verſchiedene Arten tragen verſchiedene 
Kerfe als Larvenfutter ein, unſere heimiſchen vorherrſchend Sand- und Schmalbienen ſowie 
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andere Aderflügler. Fabre verſchaffte ſich aus dem Neſte der Cerceris vespoides Roſſis 
(major Spin.) den Cleonus ophthalmicus, einen ſonſt ſchwer aufzufindenden Rüſſelkäfer, 

in größeren Mengen. Durch einen oder zwei Stiche zwiſchen den erſten und zweiten Bruſt— 
ring ſeitens der Weſpe verfällt der Käfer ſofort in Scheintod. Dufour ſah eine andere Art in 
Frankreich ſchöne und ſeltene Prachtkäfer zu Neſte tragen und nannte ſie darum den Pracht— 
käfertöter (Cerceris bupresticida). Bewundernswert war die Leichtigkeit, mit welcher 
in beiden letzten Fällen die Beute, welche das Körpergewicht der Räuberin öfters nicht 
unmerklich übertrifft, in der Umarmung mit den ſechs Beinen heimgetragen wurde, und 
in wie kurzer Zeit die ſorgſame Mutter mit neuem Vorrate wieder ankam, wenn man 
ihr grauſamerweiſe den alten abgenommen hatte. Die ganz niedere Jagd der Entomologen 
hat auch ihren Reiz und bei weitem mehr Wechſel in ihren Methoden, wie das „edle 
Weidwerk“! Lepeletier beobachtete, wie manchmal während des Einſchleppens der Beute 
eine Larvenfliege (Tachine) herbeikam, um ihr Ei daran zu legen, und fand ſpäter auch 
die Tonnenpuppe der Fliege im Neſte. Mord, Raub und Betrug ſind nun einmal die 
Künſte, welche handwerksmäßig hier nicht weniger, wie bei tauſend und aber tauſend anderen 

Kerfen und höheren Tieren betrieben werden, ihnen zur Erhaltung, uns teilweiſe zum 
Segen! Die Sand-Knotenweſpe (Cerceris arenaria, Fig. 6 und 7, ©. 306), unſere 
größte und gemeinſte Art, vertritt die Gattung auf unſerem Bilde. 

Zahlreiche Arten von Mordweſpen, kleiner und unanſehnlicher im Körper, aber gleich 

thatkräftig und beſorgt um ihre Nachkommen, bevölkern das reich mit Blattläuſen beſetzte 
Gebüſch und ſiedeln ſich im Sandboden, in altem Mauer- oder Holzwerk an, ſei es, daß 
ſie ſelbſt bauen, ſei es, daß ſie die Anſtrengung anderen überlaſſen und nur auf Liſt ſinnen, 

um ihr Kuckucksei fremden Neſtern im Verſtohlenen einzuverleiben. Infolge ihres verſchieden— 
artigen Flügelgeäders wurden ſie verſchiedenen Sippen zuerteilt. So bilden die Töpfer— 
weſpen (Trypoxylon) durch ihre zwei Unterrandzellen, welche in der Anlage vorhanden, 
deren zweite aber von ſo blaſſer Ader begrenzt wird, daß man ſie leicht überſieht, den Über— 
gang zu allen denen, wo überhaupt nur eine vorkommt. Die am Innenrande tief aus— 
geſchnittenen Augen, der geſtreckte, keulenförmige Hinterleib, welcher beim kleinen Männchen 
ſtumpf, beim Weibchen ſpitz endet, laſſen die Gattung leicht erkennen. Die gemeine 
Töpferweſpe (Trypoxylon figulus, Fig. 8, ©. 306), ein durchaus ſchwarzes, 
ſchlankes Tierchen, welches in der Größe zwiſchen 4,5 und 11 mm ſchwankt, macht ſich 
während des ganzen Sommers durch ſein geſchäftiges Aus- und Einfliegen an alten Pfoſten, 
an der Rinde beraubten, abſterbenden Baumſtämmen bemerklich. Vielfach die Bohrlöcher 
anderer Inſekten benutzend, tragen die Weibchen Blattläuſe oder kleine Spinnen für die 

Brut ein, teilen die Röhren durch Lehmwände in Zellen und verſtreichen zuletzt den Eingang 
in gleicher Weiſe. Darum gab man ihnen den deutſchen Namen. Die Made entwickelt ſich 
raſch, ſpinnt ſich dann ein, wird aber erſt im nächſten Frühjahr zur Puppe. — Südamerika 

ernährt größere Arten, welche wieder in anderer Weiſe bauen. Die 19,5 mm lange weiß: 
füßige Töpferweſpe (Trypoxylon albitarse) legt unter ſtarkem Geſumme röhren— 
förmige, faſt 78 mm lange Neſter in die Ecken oder an die Pfoſten menſchlicher Wohnungen 

und trägt Spinnen ein. Der flüchtige Töpfer (Trypoxylon fugax) Braſiliens be: 
nutzt verlaſſene Neſter einer Polistes und verſchließt die Zellen mit roter Erde; eine andere 

nordamerikaniſche Art baut entweder ſelbſt in ähnlicher Weiſe wie ein Spinnentöter, jedoch 
kürzere Zellen, oder ſie benutzt deſſen verlaſſene Neſter, teilt aber jede Zelle durch eine Quer— 
wand in zwei, weil ſie dann immer noch groß genug für ihre Zwecke ſind. Die Zellen der 
goldſtirnigen Töpferweſpe (Trypoxylon aurifrons) in Amazonien nehmen ſich 
ungemein zierlich aus. In Form einer ſtark gerundeten, ſehr kurzhalſigen Steinkruke 

werden fie untereinander an verſchiedene Gegenſtände angeklebt und mit Raupen gefüllt. 
20* 
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Eine der artenreichſten Gattungen bilden die Silbermund- oder Siebweſpen 
(Orabro), kenntlich an nur einer Unterrandzelle des Vorderflügels, welche von der 
darunter liegenden Mittelzelle getrennt iſt. Die Randzelle ſetzt ſich in einem kurzen An⸗ 
hange fort, welcher ſo ziemlich gleichgerichtet mit dem Flügelrande verläuft (Fig. 7, S. 214). 
Von oben erſcheint der Kopf beinahe quadratiſch, von vorne geſehen, am Kopfſchilde mit 
ſilberner oder goldiger Behaarung verziert, welcher Umſtand, obſchon auch anderswo zu 
beobachten, den erſten Namen veranlaßt hat. In der Regel iſt der glänzend ſchwarze, nach 
beiden Seiten hin verſchmälerte Hinterleib gelb gezeichnet, nur die kleineren, teilweiſe ſehr 
ſchwer zu unterſcheidenden, durchaus ſchwarzen Arten, wie Crossocerus scutatus 

(Fig. 11), C. elongatulus (Fig. 12, S. 306) und andere, machen eine Ausnahme. Die 
Männchen ſind ſchlanker und kleiner als ihre Weibchen, haben eine halbmondförmige, meiſt 

etwas gewölbte obere Afterklappe und bei manchen Arten unregelmäßig gebildete Fühler 
oder Beine. Dieſe ſind bei den Weibchen einfach, die Hinterſchienen aber häufig ſägeartig 
bedornt und die obere Afterklappe der Dreiecksform genähert. Jene Auszeichnungen der 
Männchen beſtehen entweder in breitgedrückter Geißelmitte, oder Aushöhlung an einigen 
Gliedern, welche dann wie ausgefreſſen erſcheinen. Bei anderen wieder erweitert ſich die 

Vorderſchiene muſchelartig, wie wir (S. 301) aus der auf der Brombeerblüte ſitzenden ge- 
kielten Siebweſpe (Crabro striatus) und aus Fig. 10 der Abbild. auf S. 306 erſehen. 
Wegen der lichten, durchſcheinenden Pünktchen hat man dieſe Erweiterung mit einem Siebe 
verglichen und der ganzen Gattung den zweiten Namen verliehen. In noch anderen Fällen 
kommen wieder andere Abweichungen vor. Die in Rede ſtehenden Weſpen gehören zu den 
lebendigen und beweglichen ihrer Familie, niſten ebenſo häufig in altem Holze wie in der 
Erde und benutzen dort häufig die Bohrlöcher und verlaſſenen Gänge der Holzkäfer, dieſelben 
durch Bohrmehl in Zellen teilend. Die kleineren, ſchwarzen Arten tragen unter Beihilfe der 
Kinnbacken und vorderſten Beine Blattläuſe und kleine Fliegen ein; auch die größeren Arten 
ſcheinen ſich vorzugsweiſe an Fliegen zu halten, wie der S. 306 in beiden Geſchlechtern 
abgebildete Crabro (Thyreopus) patellatus (Fig. 9 und 10), von welchem ich einſt 
ein Weibchen erhaſchte, welches eine Regenbreme (Haematopota pluvialis) einheimſte. 

Am Schluſſe ſei noch der gemeinen Spießweſpe (Oxybelus uniglumis, Fig. 13, 
S. 306) gedacht, einer Gattung angehörig, welche man leicht an dem meiſt rinnenartigen Dorn 
erkennt, in welchen das Hinterſchildchen ausläuft, und an den Hautſchüppchen beiderſeits 

des Schildchens. Den Vorderflügel kennzeichnen ein Anhang an der Randzelle und nur 
eine Unterrandzelle, welche durch eine ſehr unſcheinbare, blaſſe Ader von der oberen Mittel⸗ 
zelle getrennt wird. Der ſpindelförmige Hinterleib hängt dem Hinterrücken an und läuft 
beim Männchen in eine viereckige, ebene Afterklappe, beim Weibchen in eine allmählich 
verſchmälerte aus; gelbe, auch weiße Seitenflecke oder Binden verzieren ihn. Die kurzen 
Fühler ſind gebrochen, und in der Geſichtsbildung ſpricht ſich noch ein zweiter Unterſchied 
der Geſchlechter aus: eine naſenartige Leiſte läuft beim Männchen der Länge nach über das 
vorn ausgeſchnittene, filberhaarige Kopfſchild, während das weibliche vorn ſtumpf iſt und 
ſich nur in der Mitte buckelartig erhebt. Das Geſagte gilt von der Gattung; die genannte, 
4— 7,5 mm meſſende Art iſt ſchwarz, auch an den Kinnbacken und der oberen Afterklappe, 
hat auf dem ſtark punktierten Hinterleibe veränderliche, elfenbeinweiße Seitenflecke, das 
Männchen auf Glied 1—4, das Weibchen auf 2— 5, welche bisweilen auf dem fünften 
Gliede zu einer Binde verſchmelzen, rote Schienen und Füße, von denen jene an der 
Wurzel oft braun geringelt ſind. Die beim Weibchen meiſt weißen Schildſchüppchen ver⸗ 

einigen ſich nicht an ihrer Wurzel, und der mäßig lange Dorn zwiſchen ihnen endet ſtumpf. 
Im allgemeinen hat das Männchen eine etwas düſtere und glanzloſere Färbung als das 
andere Geſchlecht. 



Siebweſpen. Gemeine Spießweſpe. 309 

Das befruchtete Weibchen gräbt an ſonnigen Stellen einen 5—9 mm langen Gang 
in den Sandboden, für jede Larve einen, beginnt damit im Mai und fährt fort bis gegen 
Ende des Sommers. Iſt ein Neſt fertig, ſo wird ſein Ausgang ſorgfältig verſchloſſen und 
auf Raub ausgezogen, um die künftige Larve zu verſorgen. Nach von Siebolds intereſ— 
ſanten Mitteilungen über dieſen Gegenſtand finden ſich in dem Neſte Fliegenarten, in jedem 
meiſt nur einerlei, vorzugsweiſe den Anthomyien angehörig. Das um ſeine Nachkommen 

beſorgte Weibchen ſtürzt ſich von oben auf das Schlachtopfer, wirft es zu Boden und auf 
den Rücken, ſticht es in den Hals und trägt es, angeſpießt mit dem Stachel, zu Neſte. 
Dies alles geht aber nicht immer ſo glatt hintereinander fort, wie es ſich erzählen läßt. 
Kaum iſt die Fliege vor dem Eingange zum Neſte niedergelegt, um dieſes erſt zu durch— 
muſtern, ſo iſt auch ſchon eine andere Spießweſpe bei der Hand, um jene zu ſtehlen. Ehe 
der rechtmäßige Eigentümer ſeine mißliche Lage erkannt hat, iſt der Dieb längſt damit 
verſchwunden. Das iſt ärgerlich, läßt ſich aber nicht ändern; es muß von neuem auf die 
Jagd gegangen werden. Dann gibt es eine kleine Fliege, Miltogramma conica nennen 
ſie die Kundigen, die hat die böſe Gewohnheit, bei Oxybelus zu ſchmarotzen, ihr Ei in 

deren Neſt zu legen, damit ſich die aus demſelben ſchlüpfende Larve die des Oxybelus 
ſchmecken laſſe. Deshalb lungert die genannte Fliege an ſolchen Stellen umher, wo unſere 
Spießweſpe baut. Sobald letztere nun mit Beute anlangt, erhebt ſich die Miltogramma 
und ſchwebt unbeweglich über derſelben, wie der Raubvogel, welcher ſich ſein Schlachtopfer 
tief unten erſah. Jene kennt ihren Feind ſehr wohl und fliegt, um ſich ſeiner zu ent— 
ledigen und ihn von der Spur abzubringen, hin und her. Die Fliege läßt ſich nicht ſo 
leicht täuſchen, fie begleitet die Weſpe, ſetzt ſich auf einen höheren Punkt, wenn dieſe aus⸗ 
ruht, ſtets dieſelbe im Auge behaltend. Die beladene Weſpe ermüdet meiſt früher als die 
ledige Fliege, welche mit gleicher Hartnäckigkeit und Entſchloſſenheit ein und dasſelbe Ziel 
im Auge hat: die Sorge für ihre Nachkommen. Jetzt öffnet die Spießweſpe ihr Neſt, um 
die Beute hineinzuſchaffen. Sobald ſie in demſelben iſt, ſtürzt die Miltogramma nach, 
erſcheint aber gleich wieder, denn ſie wurde hinausgejagt. Beiläufig bemerkt, ſcheinen 
andere Miltogramma-Arten ein ähnliches Spiel mit anderen Mordweſpen zu treiben. 
Nach von Siebolds Beobachtung wird die rauhe Sandweſpe durch Miltogramma punc— 
tata verfolgt. 

In den Goldweſpen (Chrysidae) tritt uns eine weitere, ſcharf abgegrenzte, nicht 
leicht zu verkennende Familie mittelgroßer bis kleiner Hautflügler entgegen, welche in unſeren 
gemäßigten Gegenden mit derſelben, ja faſt mit noch bunterer Farbenpracht erglänzen, als 
in den wärmeren Ländern, wo nicht mehr, aber etwas größere Arten vorzukommen ſcheinen. 
Man kennt zur Zeit etwa 733 Arten (mit jener Zahl ſchließt wenigſtens die „Mono— 
graphia Chrysidarum etc. auctore A. Mocsäry‘, Budapestini 1889 ab) von welchen 
in Europa, namentlich dem ſüdlichen, 205 leben. Der auf ſeiner Oberfläche am Kopfe 
und dem gleich breiten Mittelleibe mehr oder weniger grob, an dem ebenſo breiten oder 
breiteren, anhangenden Hinterleibe meiſt ſehr fein oder gar nicht punktierte Körper glänzt 
metalliſch in Goldgelb, Feuerrot, Violett, geſättigtem Blau, welches durch Grün erſetzt 
ſein kann, und zwar ſelten in einer, meiſt in der Verbindung mehrerer der genannten 
Farben; Schwarz kommt vereinzelt, Weiß oder eine lichte, nicht metalliſche Farbe niemals 
vor. Der kurze und dann halbkreisförmige oder geſtreckte, durchaus gleich breite, hinten 
ſtumpf gerundete, oben gewölbte Hinterleib beſteht aus drei oder vier, in der Regel 
am Bauche ausgehöhlten Gliedern. Dieſe Hohlbäuchigkeit benutzen die Weſpen zu ihrem 
Vorteil: ſowie ſie ſich bei feindlichen Angriffen nicht anders zu helfen wiſſen, kugeln 



310 Zweite Ordnung: Hautflügler; fiebente Familie: Goldweſpen. 

ſie wie der Igel, manche Gürteltiere, gewiſſe Aſſeln, ihren Körper zuſammen, und dabei 
paßt jene Höhlung trefflich für Kopf und Vorderrücken. Vor dem Leibesende ſehr vieler 

Goldweſpen läuft eine tiefe, oft punktgrubige Furche dem Rande entlang, ſo daß man 
das eine Glied für deren zwei halten könnte. Die Beſchaffenheit der Oberfläche des letz⸗ 
teren, beſonders aber ſeines Hinterrandes, ob er ganz, verſchiedenartig gekerbt oder gezahnt 
iſt, gibt wichtige Artunterſchiede ab. Unter dieſem Hinterrande kann das Weibchen eine 
fernrohrartige Legröhre weit herausſtrecken, mit deren Hornſpitze unter günſtigen Verhält⸗ 
niſſen Stiche ausführbar ſind; in der Ruhe zieht ſie ſich zurück, pflegt aber im Tode wieder 
etwas herauszutreten. Der in den Umriſſen ſo ziemlich viereckige Mittelleib tritt an den 
ſcharfen Hinterecken mehr oder weniger zahnartig hervor. Eirunde, nicht ausgerandete 
Augen, drei Punktaugen auf dem Scheitel und 13gliederige, gebrochene Fühler, welche 
nahe bei einander und dem Munde ſtehen, kommen am queren Kopfe in Betracht. Die 
Fühler ſtehen ſelten ſtill, ſondern taſten hin und her und krümmen die Geißel ſpiralförmig. 

Die kleinen Krallen der weder langen noch kurzen Beine bieten je nach dem Mangel oder 
dem Vorhandenſein von Zähnchen wichtige Unterſcheidungsmerkmale. 

Während des Sommers, am zahlreichſten im Juli und Auguſt, erſcheinen die Gold- 
weſpen auf Blumen, an altem Holz- und Mauerwerk, und die liſtigen Weibchen legen 
ihre Eier in die Neſter anderer, beſonders grabender Immen. Osmia unter den Bienen, 
Odynerus und Eumenes unter den Faltenweſpen, Philanthus, Cerceris, Trypoxylon, 
Crabro, Bembex unter den Grabweſpen und jo manche andere, welche wir nicht kennen 
gelernt haben, ſind keinen Augenblick vor ihren Angriffen geſichert. Ob die Maden der 
Goldweſpen das von jenen eingetragene Futter wegfreſſen oder ſich mitunter auch an den 
Larven der Wirte vergreifen, iſt noch nicht bei allen ermittelt, erſteres ſcheint aber ge— 
wöhnlich der Fall zu ſein. Die Verwandlung erfolgt in Jahresfriſt nur einmal. 

Unter den ſelteneren Arten zeichnet ſich die fleiſchrote Goldweſpe (Parnopes 
carnea) durch eine lange, in der Ruhe an die Kehle angedrückte Zunge aus, welche von 
dem Oberkiefer an der Wurzel eingeſchloſſen wird und große Ahnlichkeit mit dem gleichen 
Werkzeuge der Bienen hat. Dafür ſchwinden die Taſter, inſofern jeder nur aus zwei 
Gliedern beſteht. Die unterſetzte, 11 mm lange, auch noch größere Goldweſpe ſchmarotzt 
bei der gemeinen Wirbelweſpe und findet ſich alſo nur da, wo dieſe in größeren Mengen 

vorkommt. Sie ſtellt mit einigen anderen, in der Mundbildung übereinſtimmenden Arten 

eine beſondere Sippe dar. 8 
Eine weitere Sippe umfaßt die größeren und größten Arten der ganzen Familie und 

nähert ſich durch den langgeſtreckten Körper der vorigen, durch die mäßig lange Zunge, 
den überhaupt nicht abweichenden Bau der Mundteile und durch die einfachen Fußklauen 
der folgenden Sippe. Die Dorngoldweſpen (Stilbum) empfingen ihr Kainszeichen an 
dem Hinterſchildchen, welches, in ſeinem Vorderteil vom Schildchen überdeckt, nur an der 
Hinterhälfte in Form eines ausgekehlten, kräftigen Dornes ſichtbar wird. Die glänzende 
Dorngoldweſpe (Stilbum splendidum, Fig. 1, S. 311) iſt am Endrande des Hinter⸗ 
leibes vierzähnig, am Ende des napfartig ausgehöhlten Hinterſchildchens gerundet, durchaus 
ſtahlblau oder goldgrün gefärbt, oder erglänzt zum Teil in dieſer, zum Teil in jener Farbe. 
Sie kommt in den Mittelmeerländern und in Aſien weiter öſtlich vor und ſtellt bei 15 mm 

Länge, welche ſie allerdings nicht immer erreicht, neben einer zweiten Gattungsgenoſſin 
für Europa die größte Goldweſpe dar; über ihre Lebensweiſe iſt mir nichts Näheres bekannt 
geworden. a 

Die Gattung Chrysis iſt die artenreichſte von allen und durch das freie Hinterſchild⸗ 
chen von Stilbum unterſchieden. Je nach der Bildung des letzten Leibesgliedes hat Dahl- 
bom acht Gruppen angenommen, bei denen in Betracht kommt, ob der Hinterrand ganz 
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und glatt verläuft, etwas wellenartig, mit einem ſeichten, zahnartigen Einſchnitt in der 
Mitte, oder ob er mit zwei ſeitlichen, mit drei, vier, fünf oder ſechs Zähnen aus— 
geſtattet iſt; vier und ſechs finden ſich am häufigſten. 

Die Chrysis-Arten, deren Endglied ohne jegliche Auszeichnung verläuft, leben vor— 
zugsweiſe in den Mittelmeerländern und nur eine in Amerika, einige verbreiten ſich nördlich 
bis Deutſchland und darüber hinaus bis Schweden, wie Chrysis austriaca, bicolor, 
imbecilla und einige andere. Von den weniger zahlreichen wellenrandigen gilt ſo ziemlich 
dasſelbe, nur dürfte eine Art (Chrysis elegans) bis Deutſchland und eine andere 
(unicolor) ſelten nördlicher, in Schweden, vorkommen. 

Die blaue Goldweſpe (Chrysis cyanea I., Fig. 2) iſt die einzige über ganz 
Europa verbreitete Art, deren Hinterleibsrand in drei Zähne geteilt iſt. Sie trägt ſich in 
der Regel durchaus blau, am Hinterleibe etwas ſchwarz geſtreift und wenigſtens an der 
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1) Glänzende Dorngoldweſpe (Stilbum splendidum), 2) Blaue Goldweſpe (Chrysis cyanea). 3) Gemeine 
Goldweſpe (Chrysis ignita). 4) Königliche Goldweſpe (Hedychrum lucidulum), Weibchen. 5) Elampus aeneus. 

(2 und 5 vergrößert) 

Wurzel der Beine grün. Das Tierchen gehört zu den kleineren (bis 5,15 mm) und ſchmarotzt 
am liebſten bei ſolchen Immen, welche ihr Neſt in Brombeerſtengeln anlegen, Trypoxylon 
figulus, Crabro lapidarius, bei der kleinen, mit dem Bauche ſammelnden Biene Chelo- 

stoma florisomne und anderen. — Chrysis fulgida iſt eine von den wenigen am Hinter: 

rande vierzähnigen, über ganz Europa ausgebreiteten Arten; ſie wird beſonders durch 
die gleiche Färbung von Kopf, Bruſtkaſten und erſtem Hinterleibsgliede kenntlich. Die 
genannten Teile erglänzen lebhaft blau, violett oder blau in Grün übergehend, die beiden 
letzten Glieder goldigrot, das Männchen trägt aber auf dem zweiten Ringe einen Bogen— 
fleck von der Farbe des vorderen Körperteiles. 

Die gemeine Goldweſpe (Chrysis ignita, Fig. 3), die verbreitetſte und häufigſte 
von allen, gehört gleichfalls hierher. Wir ſahen ſie an der Mauer auf unſerer Abbildung 
(S. 255) an dem Eingange zu einem Neſte lungern; ſie iſt wenig wähleriſch und beglückt 
eine Menge von Immen mit ihrem Kuckucksei, Immen, welche an ſolchen Stellen, im 
Sande oder in alten Pfoſten wohnen, weshalb wir ſie auch da am meiſten ſich herumtreiben 
und bei Sonnenſchein ſehr beweglich ſehen. Philanthus triangulum, Cerceris ornata, 
Odynerus parietum, Antilope spinipes, Eumenes pomiformis von den früher erwähnten 
ſind ihr alle genehm, außerdem noch manche Lehmweſpe, die wir nicht kennen gelernt 

haben. Wer ihr einige Zeit widmen will, kann ſie bald als ein ſchlaues und gegen ihres— 
gleichen eiferſüchtiges Weſen kennen lernen, deſſen ganze Lebensdauer vom Frühjahr bis 

in den Herbſt eben nur mit Übungen in dieſen nichts weniger als liebenswürdigen Eigen— 
ſchaften hingebracht wird. Dieſe Goldweſpe ändert in ihrer Größe (5,15 — 11 mm) wie 
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in ihrer Färbung mannigfach ab, ſieht am Kopfe und Mittelleibe blau oder grün aus, 
rein, oder in den gewöhnlichen Übergängen gemiſcht, und am Hinterleibe goldglänzend, 
bisweilen grün ſchillernd oder geſättigt rot, oft mit ſchwarzen Rändern in den Gelenk- 

einſchnitten, am Bauche ſchwarzfleckig. Der ziemlich grob punktierte Hinterleib zeichnet ſich 
auf dem Rücken durch einen auf dem Mittelringe beſonders ſtark vortretenden Längs⸗ 
kiel aus. 

Die Goldweſpen mit ſechs Zähnen am Hinterrande des Leibes ſcheinen den heißen 
Ländern, beſonders Afrika und Südamerika, einige den europäiſchen Mittelmeerländern 
anzugehören, und Chrysis Zetterstedti die einzige Art zu ſein, welche am nördlichſten 
bis Schweden angetroffen wird. i 

Bisher war von den langgeſtreckten Formen die Rede. Die kurzen Goldweſpen, deren 
Hinterleib kaum länger als breit und deren Fußklauen in verſchiedener Weiſe gezahnt ſind, 
werden ihrer geringeren Körpergröße wegen teilweiſe überſehen, kommen auch in weit be— 
ſchränkterer Artenzahl vor als die Gattung Chrysis. So ſehr fie ſich in der äußeren Tracht 

von den übrigen abſondern, ſo wenig laſſen ſich bequeme Merkmale für die beiden nach 
dem Baue des Mundes ſehr ſcharf unterſchiedenen, hauptſächlichſten Gattungen Elampus 

und Hedychrum, aufſtellen. Erſtere ſtimmt mit Chrysis in der kurzen, kegelförmigen, 
letztere mit Stilbum in der verlängerten, an der Spitze ausgerandeten Zunge überein; 
die von den Fußklauen und der Beſchaffenheit des Endgliedes hergenommenen Unterſchiede, 
welche zu weiteren Spaltungen geführt haben, ſind durchaus nicht ſtichhaltig und geben 
wohl auf dem Papiere eine ganze hübſche Überſicht, aber keine Sicherheit, wenn es ſich 
darum handelt, eine ſchwierigere Art zu beſtimmen. 

Die Gattung Hedychrum zeichnet ſich, ſoweit unſere heimiſchen Arten in Betracht 
kommen, durch den ganzen, nicht einmal gefurchten Endrand des Hinterleibes und einen 
Zahn vor der Mitte der Fußklauen aus. Eine der gemeinſten und ſchönſten Arten iſt He- 
dychrum lucidulum, deren Männchen von Fabricius als Chrysis regia beſchrieben 
worden iſt und als königliche Goldweſpe (Fig. 4, S. 311) der gemeinen gegenüber auf 
der Pfoſte ſich vorſtellen mag. Der breite, aber immer noch etwas längere Hinterleib glänzt 
auf dem Rücken goldigrot, am Bauche ſchwarz, der gleichmäßig grob punktierte Mittelleib 
beim Männchen grün oder blaugrün, beim Weibchen dagegen der Vorder- und Mittelrücken 
in der Regel faſt ganz purpurrot. Die Flügel ſind von der Mitte an getrübt. Die Länge 
beträgt 4,5 — 8,75 mm. Man hat dieſe Art bei Osmia nigriventris, mehreren Schmalbienen 
und bei Chalicodoma muraria ſchmarotzend gefunden. | 

Die roſige Goldweſpe (Hedychrum roseum, auch Chrysis rufa von Panzer 
benannt) wird durch ihren ungemein dicht punktierten, darum matten, zart roſenrot ge= 
färbten Hinterleib ſehr leicht kenntlich; Kopf und Bruſtkaſten ſind grünblau, blau oder 

violett, dicht, faſt netzartig punktiert. Das zierliche Weſpchen wird höchſtens 4,5 mm lang, 
bewohnt beſonders trockene Gegenden und wurde nördlich nur bis gegen den 60. Breiten: 
grad hinauf beobachtet. 

Die kleinen Elampiden, eine Sippe, bei welcher die Feſtſtellung der Arten einen 
ſehr geübten Blick vorausſetzt, haben mehr oder weniger deutlich gekämmte Klauen, ein 
ganzrandiges oder in der Mitte etwas ausgeſchnittenes, zum Teil ſchwach zugeſpitztes Ende 
des ſehr polierten Hinterleibes und ſcheinen am liebſten bei Holzbewohnern zu ſchmarotzen. 
Elampus aeneus (Fig. 5, S. 311) und E. bidentulus legen ihre Eier in die Neſter des 
kleinen Sphegiden Psenes caliginosus. Die Mehrzahl der Arten beobachtete man in den 
Mittelmeerländern und einzelne davon in den weiter nach Norden reichenden Teilen Europas. 
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Die ſchönen rotbäckigen, kugelrunden Auswüchſe, welche manchmal zu halben Dutzenden 
an der Unterſeite eines Eichenblattes hängen, kennt jedermann unter dem Namen der „Gall— 
äpfel“, weiß auch, daß eine andere, mehr holzige Art, welche aus der Levante zu uns 
gelangt, bei Bereitung einer brauchbaren Tinte füglich nicht entbehrt werden kann. Man 
nennt dieſe und hunderterlei andere Mißbildungen an Pflanzen ganz allgemein Gallen 
und will damit ſagen, daß es krankhafte Wucherungen des Zellgewebes ſeien, welche unter 
tieriſchem Einfluß entſtanden und dazu beſtimmt ſind, dem Erzeuger Nahrung und Obdach 
zu gewähren. Die Zahl der Kerfe iſt nicht gering, welche Gallen hervorbringen: Fliegen, 
hauptſächlich aus der Sippe der Gallmücken, einige Käfer, Blattläuſe, Blatt- und Gall: 
weſpen kommen auf das Verzeichnis. Da kein Pflanzenteil von der Wurzel bis zum Zweige, 
dem Blatte bis zur Blüte und Frucht, vor Gallenbildung geſichert iſt, ſo dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn wir eine über alle Erwartung große Mannigfaltigkeit unter dieſen 
Gebilden finden. Der intereſſante Gegenſtand, noch lange nicht hinreichend erſchöpft, hat 
neuerdings die Aufmerkſamkeit einiger Forſcher auf ſich gelenkt, läßt ſich hier aber nicht 
weiter verfolgen, als er mit den Aderflüglern zuſammenhängt und ſich auf die Gall— 
weſpen (Cynipidae), einer beſonderen Familie der genannten Inſektenordnung, bezieht, 
welche die vollkommenſten Gallen erzeugen. 

Indem eines dieſer kleinen Weſen, deren wir gleich nachher einige näher kennen lernen 
werden, an der beſtimmten Stelle, welche ihm der Naturtrieb anweiſt, eine ganz beſtimmte 
Pflanze mit ſeinem Bohrer anſticht und ein Ei in der Wunde zurückläßt, wird in wunder— 
barer Weiſe dieſe veranlaßt, als Kugel, Zapfen, Kegel, Hörnchen, zottiger „Roſenkönig“ 
oder in wer weiß welcher Form auszuwachſen und ſo lange fortzuwuchern, als das Inſekt 
deſſen bedarf. Dann erſt, wenn der Inſaſſe nicht mehr wächſt, iſt auch die Galle „reif“ 
geworden. Man ſieht alſo ſehr wohl die Urſache und ihre Wirkung, begreift aber nicht 
recht die mannigfache Art der Wirkung. Zunächſt iſt die vollkommene Lebensfähigkeit des 
betreffenden Pflanzenteiles und die Möglichkeit, ſich an der Mutterpflanze weiter zu ent— 
falten, Vorbedingung. Denn jede Galle geht ein, ſobald man den ſie tragenden Pflanzen— 
teil abſchneidet, mag man ihn auch noch ſo lange durch Einſetzen in Waſſer friſch erhalten 
können. Eine zweite Bedingung iſt die Verwundung des geſunden Pflanzenteiles durch 
die Eier legende Gallweſpe. Dieſelbe beſitzt einen borſtenartigen, ſehr feinen, bei den ver: 
ſchiedenen Arten verſchiedenen Bohrer, der im Leibe verborgen iſt, aber vorgeſtreckt und 
in den Pflanzenkörper eingeſtochen werden kann, wenn durch ihn das Ei in die Wunde 
gelangen ſoll. Mit dem Eie hat die Pflanze einen fremdartigen Körper aufgenommen und 
wird, wie jeder Organismus, dagegen reagieren, um ſo mehr, als auch dieſer nicht unverändert 
bleibt, ſondern ſich weiter entwickelt. Zunächſt handelt es ſich um den Anſtoß zu dem nun 

erfolgenden abweichenden Wachstum, ob es in Form einer Kugel, einer Linſe, einer Eichel ꝛc. 
vor ſich gehen ſoll. Der Bildungsſaft der Eiche überhaupt, dieſer beſonderen Eichenart, 
die Stelle, an welcher die Wirkungen eintreten, ob Blattfleiſch, Blattrippe, ob Rinde, ob 
junges Holz ꝛc., mag hierbei von weſentlichem, aber nicht von ausſchließlichem Einfluß ſein; 
denn wie könnte ſich ſonſt dieſelbe Form, beiſpielsweiſe die der Kugel, an verſchiedenen 
Stellen: am Blattfleiſch, am jungen Holze entwickeln, oder wie könnten umgekehrt die 
verſchiedenſten Formen oft gleichzeitig an demſelben Eichenblatte zuſtandekommen? Hier 
muß alſo noch etwas anderes wirken, als der Bildungsſtoff und der bloße Reiz, es muß 
die Art des Stiches und der jeder Gallweſpe eigenartige, beim Legen mit ausfließende 
Saft, das „Gallweſpengift“, wie wir ihn für die Pflanze bezeichnen dürfen, dieſe 
bedeutenden Verſchiedenheiten bewirken. Eine fernere Bedingung zum Gedeihen der Galle 
liegt endlich in der Entwickelung und freſſenden Thätigkeit der Weſpenlarve im Inneren 

jener. Denn das Fortwachſen der Galle hört auf und dieſelbe verkümmert, wenn das 



314 Zweite Ordnung: Hautflügler; achte Familie: Gallweſpen. 

Larvenleben auf einer allerdings noch nicht ermittelten Entwickelungsſtufe beider zu Grunde 
geht. Die Gallweſpen haben außerordentlich zahlreiche Schmarotzer, dieſe mögen in vielen 
Fällen die Gallweſpenlarven hinſichtlich der Weiterbildung der Galle vertreten, in anderen 
aber nicht; denn man findet verkümmerte Gallen, in denen alles tieriſche Leben fehlt, 
und da wurde es zu zeitig für deren Fortbildung getötet. 

Auf ſolche wunderbare Weiſe wird die Galle zu einem Schmarotzer der Pflanze, welcher 
nicht mehr ihr, ſondern dem tieriſchen Einwohner dient. Das Gallinſekt gewinnt mithin 
eine Herrſchaft über die Pflanze, wie kein anderes Inſekt weiter. | 

Die von den Gallweſpen erzeugten Gallen find vollkommen geſchloſſen und öffnen fich 
nicht von ſelbſt, wie viele andere Gallen, ſondern werden von den vollendeten Welpen 

durchnagt, wenn dieſe ſchließlich dem Freiheitsdrange alles Lebenden folgen. Eine Raupe, 
welche im Blattfleiſch miniert, ein Holzwurm, welcher ſchrapend alte Bretter ausarbeitet, 

ſie beide haben eine gewiſſe Freiheit; ſie werden zwar beengt durch den Nahrungsſtoff in 
ihrer Umgebung, können ihn aber da fortſchaffen, wo es ihnen gefällt, und hierdurch ihre 
Wohnung beliebig erweitern. Anders verhält es ſich mit der Made der Gallweſpe. Die— 
ſelbe liegt in einem feſteren, ſteinartigen Kerne, der ſogenannten Larvenkammer, gleich 
dem Samen der Kirſche oder Pflaume in ihrem Steinkerne. Auf dieſe enge Klauſe iſt ſie 
beſchränkt, dieſe und die weitere Umhüllung, mehr fleiſchiger oder holziger Natur, hat der 
Kerf zu durchbrechen, wenn die Verwandlung vollendet iſt. Der gemeine Gallapfel ent: 
hält in ſeinem Mittelpunkte nur eine Larvenkammer und gehört daher zu den einkam— 
merigen Gallen; welcher Art die mehrkammerigen ſein müſſen, erklärt ſich hieraus von 

ſelbſt. Je nach ihrer Beſchaffenheit, ob holzig, fleiſchig, mehlig ꝛc., nach ihrer Anheftungs— 
ſtelle, ob Blatt, Wurzel, Knoſpe, Frucht ſie erzeugten, ihrer Geſtalt und der Art ihrer 
Gruppierung, wenn mehrere beiſammen find, gibt es eine Menge von näheren Bezeich—⸗ 
nungen für die Galle, welche allermeiſt keiner weiteren Erklärung bedürfen. Der Regel 
nach hat jedes Erzeugnis einer Gallweſpe ſeinen beſtimmten Platz an einer beſtimmten 
Pflanze und erſcheint ſtets in derſelben Form. Keine Regel ohne Ausnahme: die Gallen 
des Spathegaster baccarum kommen an den Blättern, aber auch an den Blütenkätzchen 
der Eiche vor, die Roſen-Gallweſpe ſticht für gewöhnlich die Zweige an, welche zu den be— 
kannten „Roſenkönigen“ auswachſen, kann aber auch außer der Wurzel jeden anderen Teil 
des Roſenſtrauches beglücken. Eine intereſſante ungeflügelte Gallweſpe, die Biorhiza 
aptera, lebt für gewöhnlich in Wurzelgallen der Eiche, iſt aber auch an der Wurzel der 

Kiefer gefunden worden. Nicht nur in der Größe wechſelnd, ſondern auch in der Farbe und 
mit unweſentlichen Abänderungen der Form, kommen bisweilen Gallen einer und derſelben 
Art vor. Neuerdings will von Oſten-Sacken in Nordamerika aus zwei verſchiedenen Gall⸗ 
formen die verſchiedenen Geſchlechter einer und derſelben Art erzogen haben. Die Gall mücken 
leben an den verſchiedenſten Pflanzen, die Gall weſpen zu 90 Prozent an den verſchie— 
denen Eichenarten, ſo daß man in dieſer Beziehung die Eiche ſo recht eigentlich den „Baum 
der Einheit“ nennen könnte, weil ſich in feinem Inneren wie an feinem Äußeren mehr 

Kerfe ernähren und friedlich bei einander wohnen, als irgend wo anders. An der Eiche 
kommen allein nach Mayr („Die mitteleuropäiſchen Eichengallen in Wort und Bild“, 
Wien 1871) in Mitteleuropa 2 Wurzel-, 8 Rindengallen, 39 Knoſpen-, 34 Blatt-, 9 Staub: 
blüten⸗ und 4 Fruchtgallen vor. Für Frankreich und das ſüdliche Europa geſtalten ſich 
die Verhältniſſe wieder anders, ebenſo ernähren die nordamerikaniſchen Eichen andere; 
von Oſten-Sacken zählt 28 an den nordamerikaniſchen Eichen, beſonders um Waſhington, 
auf. Außer der Eiche kommen Ahorn, Vogelbeerbaum, wilde Roſen und Brombeeren 
in Betracht. Von krautartigen Pflanzen ſind in dieſer Beziehung kaum der Rede wert 
einige Korbblümler (Hieracium, Centaurea, Scorzonera), wilder Mohn, Gundermann, 
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Königskerze und noch einige zweiſamenlappige Gewächſe. Nach den unzureichenden Be— 
obachtungen in außereuropäiſchen Ländern, welche über dieſen Gegenſtand bekannt gewor— 

den ſind, fehlt es zwar nirgends an Gallen, wohl aber überall an der Menge von Gall— 
weſpen, welche unſere Heimat ernährt. Von Alexandria bis zum Ende der Sinaitiſchen 
Halbinſel fand von Frauenfeld ſehr zahlreiche Gallen an der Tamariske, behauptet 
aber, daß nicht eine davon einer Cynipide angehören könne. Schrader, welcher ſich über 

gallenerzeugende Inſekten Auſtraliens verbreitet, hat gleichfalls nur wenig Gallweſpen, 

ſondern hauptſächlich Fliegen, Schild- und Blattläufe aufzuzeichnen. 
Das Studium der Gallinſekten kann hauptſächlich nur durch die Zucht ee ge⸗ 

fördert werden, welche aber — Geduld erfordert, vornehmlich aus zwei Gründen. Sam— 
melt man die Gallen zu einer Zeit, welche ihrer Reife noch zu fern liegt, ſo gehen ſie 
ein, wie ſchon oben bemerkt wurde. Trifft man aber den günſtigen Zeitpunkt der Reife, jo 
folgt noch lange nicht daraus, daß man nun auch Bekanntſchaft mit ihren Erzeugern werde 
machen müſſen. Dieſelben werden nämlich ſo häufig von Schmarotzern bewohnt, daß ſie 
deren verhältnismäßig mehr liefern als jene. Neben der Geduld wird daher auch große 
Um⸗ und Vorſicht nötig, wenn die Wiſſenſchaft in Wahrheit gefördert werden ſoll. 

Die Gallweſpen ſelbſt, denen wir uns nun zuwenden, unterſcheiden ſich zunächſt von 

allen bisher beſprochenen Immen durch die zweigliederigen Schenkelringe, welche ſie mit 
den übrigen noch folgenden gemein haben, außerdem erkennt man ſie leicht an der eigen— 
tümlichen Bildung ihrer Vorderflügel. Denſelben fehlt zunächſt das Mal und jede Mittel- 
zelle, nur eine geſchloſſene Rand- und zwei geſchloſſene Unterrandzellen kommen bei ihnen 
außer den beiden Schulterzellen vor. Hierbei unterſcheidet man zwei Hauptformen, ent: 
weder iſt nämlich die erſte Unterrandzelle ſehr ſchmal und lang, die zweite bildet ein bis 
zum Verſchwinden kleines Dreieck und die dritte wird wegen des abgekürzten Cubitus nicht 
geſchloſſen, oder die erſte iſt größer, unregelmäßig viereckig, gewiſſermaßen durch Ver— 
ſchmelzung der erſten und zweiten in der eben beſprochenen Form entſtanden, während 
die dritte vom Saume und von dem bis dahin reichenden Cubitus geſchloſſen wird; zwiſchen 
beide ſchiebt ſich die dreieckige, breite Randzelle mit einem faſt rechten Winkel ein. Die 
Hinterflügel haben höchſtens eine einzige Ader, alſo auch keine Zelle. Es finden ſich Arten, 
deren Weibchen verkümmerte oder gar keine Flügel tragen und darum gewiſſen kleinen 
Schlupfweſpen naheſtehen, aber wegen ihres abgerundeten, von den Seiten zuſammen— 
gedrückten Hinterleibes und wegen noch anderer Merkmale nicht wohl mit dieſen zu ver— 
wechſeln ſind. 

Alle Gallweſpen ſtellen ſich uns als unſcheinbare, kleine Tierchen von durchſchnittlich 
4,5 mm Länge vor; wenige werden größer, ſehr viele aber erreichen nicht einmal das 

Maß von 2,25 mm; fie find ſchwarz, ſchwarz und heller rot bis braun oder ganz hell— 
braun und in keinerlei Weiſe mit lichten Zeichnungen verziert. Die nicht gebrochenen Fühler 
ſind fadenförmig oder verdicken ſich allmählich und ſchwach nach vorn; ſie beſtehen aus 
12— 15, meiſt recht deutlich abgeſetzten Gliedern; beim Männchen kommen gewöhnlich eins 
oder zwei mehr vor als beim Weibchen. Der Kopf iſt klein, faſt kreisrund und ſteht tief 
unten, weil ſich der Mittelleib hoch wölbt und buckelig erhebt, trägt auf dem Scheitel 
drei Nebenaugen und hat mäßig entwickelte Mundteile. Der kurze, von den Seiten zu— 
ſammengedrückte Hinterleib, bisweilen ſo gedrückt, daß am Bauche oder auch am Rücken 
eine kielartige Zuſchärfung hervortritt, ſitzt am Hinterrücken, ſteht in anderen Fällen mit 
dieſem durch ein kurzes Stielchen oder einen Ring in Verbindung, welche man, wie bei 

den Ameiſen, als Mittelglied betrachtet und ihm nicht zuzählt. Die Rückenringe gleichen 
nur ſelten einander in der Länge, und das letzte Bauchglied ragt wenigſtens beim Weib— 
chen in Form einer kleineren oder größeren Schuppe über die Rückenſchuppe hinaus, und 
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beide klaffen an der Spitze oft weit auseinander. Die Legröhre des letzteren iſt eine feine, zum 
Teil ſehr lange, im Inneren des Leibes gewundene Borſte, welche in der Ruhe nicht heraus⸗ 
zutreten pflegt. Die Hinterleibsſpitze endet beim Männchen immer ſtumpfer; außerdem 
unterſcheidet ſich dieſes durch geringere Größe ſowie häufig noch durch eine andere Fühler: 
bildung vom Weibchen. Zu einer Reihe von Arten hat man bisher noch kein Männchen 
aufgefunden und muß ſomit eine Fortpflanzung ohne vorhergegangene Befruchtung (Par— 
thenogenejt3) annehmen. Dem Dr. Adler gebührt das Verdienſt, zuerſt nachgewieſen zu 
haben, daß ſehr viele Arten je nach den Jahreszeiten in zwei verſchiedenen Formen auf: 
treten, einer agamen, welcher die Männchen fehlen und wo die Fortpflanzung jungfräulich 
iſt, und einer mit beiden Geſchlechtern verſehenen zweiten Form, ſo daß alſo hier jene 
Form von Generationswechſel eintritt, welche man Heterogonie genannt hat. 

Wie bei weitem nicht alle Gallen von Gallweſpen herrühren, ſo entwickeln ſich um— 
gekehrt nicht alle ihrer äußeren Erſcheinung nach zur Familie gehörigen Weſpen aus Gallen, 
ſind echte Gallweſpen, ſondern ein gut Teil derſelben legt ſeine Eier an bereits vor— 
handene junge Gallen, wo ſich die daraus entſtandene Made von dem Pflanzenſtoffe 
ernährt; dieſe ſind Einmieter oder Aftergallweſpen genannt worden; es können 
deren zwei Arten in einer Galle leben. Nach Mayrs neueſten und umfaſſenden Be⸗ 
obachtungen („Die Einmieter der mitteleuropäiſchen Eichengallen“) über dieſen Gegenſtand 
laſſen ſich im Verhälnis des Einmieters zum Wirte vier verſchiedene Fälle unterſcheiden: 
er lebt in der Larvenkammer der echten Gallweſpe, die im jugendlichen Larvenalter zu 

Grunde geht, und jene wird durch dünne Häute in ſo viele Kammern geteilt als Larven 
vorhanden ſind. Zweitens kann die Kammer der echten Gallweſpenlarve und ein Teil 

des umgebenden Zellgewebes zerſtört und an deren Stelle ein Hohlraum getreten ſein, 
welcher gleichfalls von den Einmieterlarven in Kammern geteilt iſt. Die natürliche Höhlung 
gewiſſer Gallen wird von Einmieterlarven bewohnt und auch erweitert, ohne daß hier— 
durch der urſpünglichen Erzeugerin Abbruch geſchieht; endlich ſind viertens die Kammern 
der Einmieter im Parenchym rings um die Larvenkammer verteilt, und beide entwickeln ſich 
ungeſtört nebeneinander. Sicher ſind bisher die drei Gattungen Synergus, Sapholytus 
und Ceroptres als Einmieter erkannt worden. 

Eine dritte Reihe von Cynipiden lebt im Larvenzuſtande ganz ſo wie eine Schlupf— 
weſpe in und von anderen Inſekten und ſchmarotzt mithin in vollkommenſter Weiſe; es 
ſind die zahlreichen Schmarotzer-Gallweſpen. 

Die in Gallen lebenden Larven, gleichviel ob deren Erzeuger oder bloße Einmieter, 
ſind dicke, nackte, etwas gekrümmte Maden mit hornigem Kopfe, an welchem kräftige Ober— 
kiefer, aber keine Augen ſitzen, und ſchließen ſich ſomit in ihrer allgemeinen Bildung den 
Larven der vorhergehenden Familien an; die echten Paraſiten mögen mit ihrem Wachs— 
tum ähnliche Veränderungen erleiden, wie fie Ratzeburg bei einigen Schlupfweſpen be⸗ 
obachtet hat. Wie überall geht die Entwickelung bei verſchiedenen Arten in längerer oder 
kürzerer Zeit vor ſich, nur darin ſtimmen fie alle überein, daß fie ſich in ihrer Galle ver- 
puppen, dabei meiſt kein Geſpinſt fertigen und als breite Puppen nur kurze Zeit ruhen. 
Einige können als Larve, andere als Weſpe, aber auch dieſe in der noch nicht geöffneten 

Galle, überwintern. Ein rundes Loch in dieſer beweiſt allemal, daß der Inſaſſe ſeinen 
Kerker verlaſſen hat, und oft entſcheidet die Größe des Loches, ob die zu erwartende Gall⸗ 
weſpe oder ein Schmarotzer daraus hervorging. 

Die Eichen-Gallweſpen (Cynips), obſchon ohne Männchen, liefern die Grund— 
form der größten echten Gallweſpen und laſſen ſich als Gattung leicht erkennen an dem 
mehr oder weniger zottig behaarten Rücken des Mittelleibes, an dem faſt halbkugeligen, 
großen Schildchen, an dem ſitzenden, runden und zuſammengedrückten Hinterleibe, deſſen 
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erſtes Glied jedes der anderen an Länge übertrifft, und an den nach vorn ſchwach ver: 
dickten Fühlern. Die Randzelle der Vorderflügel iſt geſtreckt, die zweite Unterrandzelle 
ſehr klein und dreieckig und an dem Grunde jener gelegen. Die Kiefertaſter werden von 
fünf, die Lippentaſter von zwei Gliedern zuſammengeſetzt. Neuerdings hat man nach 
Förſters Vorgange von Cynips zwei Gattungen abgeſchieden, indem man den Arten mit 
anliegendem Seidenhaare an der Hinterleibsſpitze den alten Namen belaſſen, diejenigen 
ohne dieſe Behaarung Aphilothrix und die mit abſtehender Behaarung an Beinen und 
Fühlern Dryophanta genannt hat. Dieſer Spaltung iſt bei Benennung der wenig be— 
ſprochenen Arten hier keine Rechnung getragen worden. 
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1) Gemeine Gallapfelweſpe (Cynips folii), 2) Torymus regius, ein Schmarotzer derjelben, 6) jene vergrößerte, 7) ihr 
durchſchnittene Galle mit der Larve. 3) Galle der Eichenzapfen-Gallweſpe (Cynips gemmae), 4) die Larvenkammer ge— 

ſchloſſen und geöffnet, 5) letztere vergrößert. Oben links das Viereichenfalterchen (Thecla quercus) mit ſeiner Raupe. 

Die gemeine Gallapfelweſpe (Cynips folii IL. oder scutellaris Ol., Fig. 1 und 6) 
entſchlüpft den kugelrunden, fleiſchigen Galläpfeln, welche ſo an der Unterſeite der Eichen— 

blätter (Quercus sessilifolia und pedunculata) angewachſen find, daß man auf der Ober— 
ſeite nichts bemerkt. Das Tierchen iſt am Hinterleibe glänzend ſchwarz, auf dem Schild— 
chen, an Beinen und Kopf mehr oder weniger braunrot, hat rauhaarige Fühler und Beine 
und eine kleine, borſtig bewimperte letzte Bauchſchuppe. Zu der Zeit, wo die Knoſpen 
aller Bäume noch ſchlafen (die Eiche grünt bekanntlich unter unſeren Waldbäumen 
am letzten) alſo im Januar oder Februar, kriecht das Weſpchen träge an den noch völlig 
unentwickelten Knoſpen umher und ſticht eine und die andere Adventivknoſpe am unteren 
Stammteile alter Eichen an und zwar von der Spitze gerade durch die Knoſpe, ſo daß das Ei 
unterhalb der Blattanlage zu liegen kommt. Die demſelben entſchlüpfte Larve gelangt 
in die Gambiumſchicht und bildet eine auf der Rinde aufſitzende, eiförmige, filzige Galle 
von reichlich 3 mm Länge und halber Breite und von dunkel violetter Färbung. Der: 
gleichen Gallen ſitzen mehrere beiſammen und ſchon im Mai oder Jun beißt ſich zur Seite 
des Gipfels der in beiden Geſchlechtern vorhandene Spathegaster Taschenbergi heraus, 

ein kleines, ſchwarzes Gallweſpchen mit roten Beinen, kurzgeſtieltem Hinterleibe, deſſen erſtes 
Glied länger als alle übrigen ift, und mit fadenförmigen, 15 — 16gliederigen Fühlern. 
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An ſonnigen Tagen erfolgt die Paarung, und das befruchtete Weibchen ſucht ſich möglichſt 

zarte Eichenblätter aus, um mit ſeinem ziemlich langen, geraden Stachel auf der Unter: 
ſeite jener in die Mittelrippe oder die ſtärkeren Seitenrippen zu ſtechen und dabei je ein 

Ei hineinzulegen. Die von ihm beſchenkten Blätter ſind es, welche im Sommer, nament⸗ 
lich aber im Herbſt, uns durch jene rotbäckigen, etwas höckerigen Apfel in die Augen fallen. 
Sie waren mit der Made in ihrem härteren Mittelpunkte entſtanden und reifen mit ihr. 
Im Herbſte kann man beim Offnen die bereits fertige Weſpe darin finden, welche ſich 
jedoch meiſt erſt nach dem Winter herausarbeitet. Eingeſchrumpfte, noch am Eichenbuſche 

hängende Galläpfel ſind von Schmarotzern bewohnt, zu denen unter anderen ein gold— 
grüner, in verſchiedenen Gallen ſchmarotzender Pteromaline (Torymus regius Ns.) gehört, 
welcher den ſchon halbwüchſigen Gallapfel mit ſeinem langen Bohrer anſticht, wobei ſich 
der Hinterleib in gewaltigem Buckel erhebt und die letzte Bauchſchuppe weit klafft (Fig. 2, 
Abbild. S. 317). Als Einmieter beherbergt unſere Gallweſpe drei: Synergus pallicornis 
und Tschecki, ſowie Sapholytus connatus. 

Die Cynips longiventris kommt aus erbſengroßen rot und gelb geſtreiften Gallen 
an den Blättern der Stieleiche (Quercus pedunculata), welche durch den Stich des 
Spathegaster similis erzeugt worden waren, der Geſchlechtsform dieſer Art. 

Wir ſehen an demſelben Zweiglein, Abbild. S. 317, einen kleinen Zapfen (Fig. 3), 
in deſſen Mittelpunkte die eiförmige Larvenkammer (Fig. 4, 5) ſitzt, welche überdies in 
zwei Längsdurchſchnitten, und zwar in natürlicher und übernatürlicher Größe dargeſtellt iſt. 
Derartige Gallen hat man Innengallen genannt, weil ſie ſich innerhalb einer eigen— 
tümlichen Überwucherung befinden, von welcher ſie ſich bei der Reife löſen können. Solche 

zierliche Zapfen ſitzen öfters in größerer Menge bei einander an den Spitzen oder in den 
Blattwinkeln junger Triebe der drei bisher genannten Eichenarten und gehören der 
Eichenzapfen-Gallweſpe (Cynips gemmae) an, welche anliegend behaarte, daher 
ſeidenglänzende Fühler und Beine hat, ſchwarz ausſieht, an den Wurzeln jener und an 
den Schenkeln dieſer braunrot. Sie bedarf ſehr langer Zeit zu ihrer Entwickelung. In 
den Gallen, welche ich als abgefallen im Herbſte 1865 aufſuchte, fand ich Mitte Oktober 
1867 noch lebende Larven, die nie zur Entwickelung gelangt ſind. Bei früheren Zucht— 
verſuchen erhielt ich aus den Gallen nur einen ſchönen Schmarotzer, den durch prächtigen 

Metallglanz wie durch zierliche Skulptur feiner Oberfläche gleich ausgezeichneten Ormyrus 
tubulosus. 

Die zu dieſer Cynips gehörige, in beiden Geſchlechtern vorhandene Form heißt Andri- 
cus pilosus, ſo daß alſo das Weibchen dieſer den Grund zu jener ſchönen Zapfengalle legt. 

Es iſt bekannt, daß ſchon die Alten ſich eine Gallweſpe, jetzt Blastophaga grossorum 

genannt, zu nutze machten, um ſaftigere und wohlſchmeckendere Feigen zu erlangen; wie 
man erſt neuerdings feſtgeſtellt hat, werden fie dadurch auch ſamentragend. Noch heut: 

zutage verwendet man große Sorgfalt darauf, die „Kaprifikation“ der Feigen an den ver- 
edelten Bäumen durch dieſes Tier zu bewirken. Es lebt in den wilden männlichen Feigen 
und iſt zu der Zeit, wo dieſe noch nicht reif ſind, Ende Juni vollkommen entwickelt, würde 
auch noch darin bleiben, wenn man es nicht ſtörte. So aber pflückt man dieſe Feigen, 
verbindet je zwei durch einen langen Binſenhalm miteinander und wirft ſie mit großem 
Geſchick in möglichſt gleichmäßiger Verteilung auf die Zweige der edlen Feigenbäume. Das 
Austrocknen und Zuſammenſchrumpfen der wilden Feigen veranlaßt die Inſekten auf die 

edlen Feigen überzugehen und hier eine zweite Brut zu bilden, wodurch die Fruchtknoten 
gallenartig anſchwellen und den Saftreichtum vermehren. Dieſe Brut geht jedoch zu Grunde, 
weil die Feigen vor ihrer Entwickelung geerntet werden. Dies gilt von der gemeinen 
Feige (Ficus carica), andere Feigenarten werden von anderen Gallweſpen in gleicher 

— ü 
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Weiſe veredelt, wie uns die intereſſante Arbeit von Dr. G. Mayr: „Feigeninſekten“ 
(Wien 1885) lehrt. 

Die Gattung Andricus kommt in beiden Geſchlechtern vor. Ihre ungemein zahl: 
reichen Arten gehören zu den kleinſten, haben einen weniger zuſammengedrückten Hinter— 
leib als die bisher beſprochenen und zu zahlreiche feinere Merkmale, durch welche ſie ſich 
von den verwandten unterſcheiden, um dieſelben hier anführen zu können. Neun Arten 
derſelben find bisher als geſchlechtliche Formen für ebenſo viele agame Cynips- (Aphi- 
lothrix-) Arten nachgewieſen worden. 
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1) Schwamm-Gallweſpe (Teras terminalis) auf alter Schwammgalle, ungeflügelt, darunter auf friſcher Galle und ge— 
flügelt. 2) Flugelloſe Wurzelgallweſpe (Biorhiza aptera) auf ihrer Galle. 3) Brombeer-Gallweſpe (Diastrophus 
rubi) auf ihrer Galle; 4) eine ſolche Galle durchſchnitten. 5) Synergus facialis bei Gallen von Cynips solitaria. 6) Figites 
scutellaris. 7) Meſſerförmige Schmarotzergallweſpe (Ibalia cultellator). Alle Gallen und Fig. 7 in natürlicher 

ö Größe, Weſpen 1—6 vergrößert. 

Die Schwamm-Gallweſpe (Teras terminalis, Fig. 1) kommt aus den nicht 
immer an den Spitzen, ſondern auch an den Seiten der Eichenzweige ſitzenden, vielkam— 
merigen, unregelmäßigen Schwammgallen, welche im erſten Frühjahr weiß und rotbäckig, 
im Alter aber mißfarbig und durchlöchert erſcheinen. Die Weſpe hat die beſondere Eigen— 
tümlichkeit, daß neben geflügelten auch ungeflügelte Weibchen, außerdem geflügelte Männ— 
chen vorkommen. In der Regel leben die beiden Geſchlechter getrennt in den Gallen. Im 
Juni pflegen fie auszuſchlüpfen. Die Flügel haben den Bau wie bei Cynips, auch die 
Fühler, aber das Schildchen iſt niedergedrückt und platt; die Kiefertaſter beſtehen aus vier, 
die Lippentaſter aus zwei Gliedern. Das Tier iſt an der vorderen Hälfte braungelb, an 
der Wurzel des Hinterleibes braunrot und dahinter ſchwarzbraun gefärbt, die ſchmale 
Bauchſchuppe des Weibchens trägt einen langen Haarbüſchel. Es ſind außer mehreren 
Synergus-Arten ſchon 40 Paraſiten aus den Gallen erzogen worden, beſonders Pteromalinen. 
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Auch ein Rüſſelkäfer (Balaninus villosus) legt ſeine Eier in die Galle, damit ſich die 
Larve vom Fleiſche derſelben ernähre. Überdies benutzen noch zahlreiche Inſekten anderer 
Ordnung die alten Gallen, um hier in der Jugend ein Obdach zu finden. 

Den Grund zur Schwammgalle hat aber nicht die Teras gelegt, ſondern die vom 
November bis zum Januar lebende, nur im weiblichen Geſchlechte vorkommende Biorhiza 
aptera, Fig. 2, S. 319. Sie iſt flügellos, 4,5 mm lang, rötlich braungelb, an der Fühler: 
geißel etwas dunkler und trägt einen ſchwärzlichen Gürtel um den ſtark zuſammengedrückten 

Hinterleib. Das kleine Schildchen tritt kaum hervor und 
der Mittelleib in der Breite zurück gegen Kopf und 
Hinterleib. Die Weſpe entſchlüpft den Gallen, welche 
die Teras terminalis an den Wurzeln alter Eichen, oft 
bis 50 em tief unter der Erde angelegt hat. Dieſelben 
ſind holzig, unregelmäßig, mehrkammerig, ſitzen in grö: 
ßeren oder geringeren Mengen gedrängt nebeneinander 
als traubige Mißbildung der Rinde und ſind nicht zu 
verwechſeln mit den kartoffelähnlichen, mehrkammerigen 
Gallen, aus denen Cynips radicis auskriecht. 

ES . Die Brombeer-Gallweſpe (Diastrophus 
5 = rubi, Fig. 3, S. 319) ſchließt ſich bezüglich des Flügel⸗ 

geäders an Cynips an, auch in der Hinſicht, daß das 
. erſte Glied des wenig zuſammengedrückten Hinterleibes 
I länger als alle anderen iſt. Die fadenförmigen Fühler 
beeſtehen aus 13—14 Gliedern, beim Männchen auch aus 

15. Der ganze Körper iſt glänzend ſchwarz, nur das 
faſt halbkugelige, an der Wurzel zweigrubige Schild— 

a chen unregelmäßig gerunzelt; die Beine find braunrot 
. - oder heller. Dieſe gedrungene Gallweſpe erzeugt an den 

Ss Wi Stengeln der Brombeeren ſtarke, oft wunderlich ges 
FRA krümmte Anſchwellungen, aus denen im April des näcdh- 

| N ſten Jahres die Weſpchen maſſenhaft hervorkommen, ein 
jedes aus ſeinem Flugloche. — Eine andere Art, die 
Gundermann-Gallweſpe (Diastrophus glecho⸗ 
mae), iſt am vorderen Bruſtringe behaart, am Mittel⸗ 
bruſtringe fein gerunzelt, am Schildchen längsrunzelig, 

alſo entſchieden weniger glänzend als die vorige Art, von welcher ſie ſich in der Färbung 
nicht unterſcheidet. Sie erzeugt an dem Gundermann (Glechoma hederacea) ſchön rot 
gefärbte kugelige, einkammerige Gallen mehr fleiſchiger Natur. 

Die gemeine Roſen-Gallweſpe (Rhodites rosae) und ihre wenigen Gattungs⸗ 
genoſſen verbinden, wenn der Bau der Vorderflügel in Betracht kommt, die beiden oben 
erwähnten Formen miteinander, inſofern eine breite dreieckige Randzelle und gleichzeitig 
eine dreieckige, unter ihrer Wurzel ſtehende zweite Unterrandzelle norkommen. Die faden⸗ 
förmigen Fühler haben 16 walzige Glieder. Der Kopf iſt breiter als der Mittelleib und 
nicht ſo tief herabgedrückt an dieſem, wie bei Cynips, welcher Gattung dieſe hinſichtlich 
der allgemeinen Körperform nahe ſteht. Der ganze Hinterleib mit Ausnahme ſeiner Spitze 
und die Beine ſind braunrot, alles übrige ſchwarz, beim Männchen auch der größte Teil 
des Hinterleibes. Die letzte Bauchſchuppe des Weibchens klafft wie ein langer, ſpitzer 
Schnabel. Männchen kommen zwar vor, aber ſehr einzeln, und es iſt bei dieſer Art auch 
bereits Parthenogeneſis feſtgeſtellt worden. Die genannte Art bringt an den wilden Roſen 

Gemeine a Gallweſpe (Rhadites 
rosae), vergrößert, und ihre Galle. 
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ausnahmsweiſe auch an den Zentifolien der Gärten, die zottigen „Roſenkönige, Schlaf— 

äpfel, Bedeguar“ hervor. Vorzeiten ſchrieb man dieſen vielkammerigen Gallen heilende 
Kräfte zu und legte ſie z. B. in ihrer natürlichen Geſtalt zur Beruhigung ſchlecht ſchlafen— 
der Kinder unter das Kopfkiſſen, oder gab ſie in Pulverform denſelben gegen Würmer, 
Ruhr ꝛc. ein, weshalb fie eine gewiſſe Berühmtheit erlangt haben. Im Herbſt iſt die 
Galle reif, aber erſt im nächſten Frühjahr arbeiten ſich nicht nur die Weſpen, ſondern 
häufig auch noch andere Bewohner daraus hervor, wie die Einmieter (Aulax Brandti) 
und Arten der mehrfach erwähnten Gattung Synergus, beſonders aber Schlupfweſpen 
aus den Familien der Pteromalinen und Braconiden; es ſind etwa ihrer 20 zuſammen, 
von denen die einen vor, andere nach und noch andere gleichzeitig mit dem rechtmäßigen 
Bewohner erſcheinen. — Eine andere Roſengallweſpe verurſacht an der Unterſeite der 
Blätter, aber auch anderwärts, kugelige, harte Gallen meiſt von Erbſengröße und darunter 
und heißt Rhodites Eglanteriae. Dieſelbe iſt der vorigen ſehr ähnlich, hat aber hellere 
Flügel, ſtatt des Dreieckes der zweiten Unterrandzelle nur ein Pünktchen und lichteres 
Rot am Körper; auch ihr fehlt es nicht an Schmarotzern. Noch ein paar andere Arten 
leben unter den gleichen Verhältniſſen an den Roſen, und man muß daher genau prüfen, 
wenn man ſich vor Verwechſelungen ſichern will. Wir können unmöglich weitere Gallen 
und ihre Erzeuger vorführen, ſondern müſſen hinſichtlich der an Eichen vorkommenden auf 
die bereits erwähnte Arbeit verweiſen. 

Aus der Sippe der After-Gallweſpen oder Einmieter ſei nur hier noch einmal der 
Gattungen Synergus und Aulax gedacht, deren beider Flügelgeäder der zweiten Form an— 
gehört, wo zwei Unterrandzellen, die erſte und dritte, vorhanden ſind, zwiſchen welche ſich die 
dreieckige, breite Randzelle einſchiebt. Der ſchwach zuſammengedrückte Hinterleib iſt mit dem 
Bruſtkaſten durch ein kurzes, geſchwollenes Stielchen verbunden, welches ſich bei Synergus 
durch Längsriefen vor dem glatten der Aulax-Arten auszeichnet; jene Gattung hat zwei— 
gliederige Lippentaſter mit einem großen Anhang am Ende, dieſer Gattung fehlt der— 
ſelbe. Bei Aulax unterſcheiden ſich die Geißelglieder untereinander nicht in der Länge, 

ſondern die fadenförmigen Fühler beſtehen aus 13—14 Gliedern beim Weibchen, 15—16 
beim Männchen. Der Synergus facialis lebt als Einmieter in der Galle von Cynips 
solitaria, bei Cynips glutinosa, albopunctata, Teras terminalis, Spathegaster bac- 

carum, tricolor und anderen, und erſcheint noch in demſelben Jahre, in welchem ſich die 

Galle gebildet hat. Er iſt glänzend ſchwarz, an den Fühlern, am Kopfe mit Ausnahme 
der Stirn und des Scheitels, und an den Beinen ſcherbengelb und 1,3 — 2,86 mm lang. 

| Nicht alle Aulax-Arten find übrigens Einmieter, ſondern es gibt auch echte Gall— 
weſpen unter ihnen, die nie an der Eiche, wohl aber am Habichtskraut (Aulax Hieracii 
und Sabaudi), am Fingerkraut (Aulax Potentillae), wo überall Stengelanſchwellungen 
durch fie entſtehen, am Mohne (Aulax Rhoeadis), und zwar in deſſen Kapſeln, leben. 

Während die bis her beſprochenen Arten auch noch viele andere ihnen naheſtehende 
Gallen bewohnen, ſolche ſelbſt erzeugend, oder als Einmieter ſich wenigſtens von ihren 
Wucherungen ernährend, ſind die noch übrigen Gallweſpen Schmarotzer-Gallweſpen, 
d. h. ſie ſtehen nur in Hinſicht ihres Körperbaues den Gallweſpen nahe genug, um mit ihnen 
verbunden werden zu können, haben aber mit den Gallen nichts gemein und entwickeln ſich 
vollkommen in der Weiſe wie die Schlupfweſpen in den Körpern anderer Inſekten. So 
beiſpielsweiſe die 40 kleinen Arten der Gattung Allotria in Blattläuſen. Hinſicht— 
lich der Geſtalt ſtimmen ſie mit voriger Gruppe überein: der kurze, faſt runde Körper, 

der ſitzende oder kaum geſtielte, im erſten Gliede eigentlich allein vertretene Hinterleib und 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. II. 21 
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die zweite Flügelform kommen hier wie dort vor; die polierte Oberfläche des kleinen Körpers 
aber und die dünnen, meiſt dieſen an Länge übertreffenden Fühlerchen unterſcheiden ſie 

leicht. Bei vielen von ihnen ſchließt ſich die Randzelle nicht vollkommen nach hinten, und 
bei ein paar Arten erſcheinen die Flügel ſogar nur ſtummelhaft, ſo daß man die Gattung 
gewiß ſchon längſt in mehrere aufgelöſt haben würde, wenn nicht die Entwickelungs⸗ 

geſchichte bei allen ſo übereinſtimmte. 
Die Figitiden bilden einen anderen Formkreis, ausgezeichnet durch den geſtreckteren 

Körper, der beim Weibchen durch die kurz vorſtehende Legröhre ſpitz ausläuft, niemals 
durch eine abſtehende Bauchſchuppe klafft. Die Randzelle der Vorderflügel iſt kurz, drei⸗ 
eckig, höchſtens noch einmal ſo lang wie breit. Die Rückenſchuppe des zweiten Hinter⸗ 
leibsgliedes erreicht nicht die halbe Länge des ganzen Hinterleibes, endlich trägt das Männ⸗ 
chen vierzehngliederige, das Weibchen dreizehngliederige Fühler. Die artenreichſte Gattung 
Figites (Psilogaster Hartigs) charakteriſirt der kurze, ringartige Hinterleibsſtiel mit ge⸗ 
riefter Oberſeite. Die beiden erſten Glieder des eiförmigen, nur ſchwach zuſammengedrückten 
Hinterleibes gleichen einander ſo ziemlich auf dem Rücken an Länge, das erſte verſchmälert 
ſich aber allmählich an der Körperſeite nach vorn, ohne an ſeiner Wurzel behaart zu ſein, 
wie bei anderen Gattungen. Außerdem deckt ein ſehr ſparſames Haarkleid die Augen. 

Der glänzend ſchwarze, nur an den Vorderbeinen von den Knieen abwärts rote Figites 
scutellaris iſt am Kopfe, den Bruſtſeiten und am Schildchen runzelig, am Vorderrande des 
zweiten Hinterleibsringes gerieft; das hinten geſtutzte, gerandete Schildchen iſt an ſeiner 
Wurzel durch zwei tiefe, faſt quadratiſche Grübchen ausgezeichnet. Dieſe Art ſcheint über ganz 
Europa verbreitet zu ſein und ſchmarotzt bei der Fliegengattung Sarcophaga, wie überhaupt 
alle Sippengenoſſen, ſoweit man dieſelben bisher erzogen hat, von Fliegenlarven leben. 

Die meſſerförmige Schmarotzer-Gallweſpe (Ibalia cultellator, Fig. 7, 
S. 319), weicht zu ſehr von der vorigen Sippe ab, um ihr zugezählt werden zu können, 
bildet vielmehr durch den höchſt eigentümlichen Bau eine wenig zu der ganzen Familie 
paſſende Form. Der ſitzende Hinterleib iſt von den Seiten ſo ſtark zuſammengedrückt, daß er 
ſich beinahe wie eine Meſſerklinge an dem walzigen, langgeſtreckten Mittelleib, dem Stiele 
dazu, ausnimmt; feine Glieder haben unter ſich gleiche oder beim Weibchen das fünfte ge- 
ringere Länge. Der oben ſtark gerunzelte Bruſtkaſten trägt ein faſt quadratiſches, vor den 
Hinterecken und in der Mitte des aufgebogenen Hinterrandes ſanft ausgerandetes Schildchen. 
Der nach hinten bogig endende Vorderbruſtring verlängert ſich nach vorn in einen kurzen 
Hals, auf welchem der ebenfalls ſtark gerunzelte, breite Kopf aufſitzt. Die getrübten Flügel 
haben kräftige ſchwarze Adern, gehören der erſten Form an, wegen der Dicke des Geäders 
verſchwindet aber die mittlere Unterrandzelle faſt ganz. Die Beine ſind ſehr kräftig, be⸗ 
ſonders die hinterſten. Die reichlich IL mm lange Weſpe kleidet ſich ſchwarz, an den vorderen 
Beinen von den Schienen an und am polierten Hinterleib braunrot. Sie ſchmarotzt in den 
Larven der gemeinen Holzweſpe, die wir ſpäter noch kennen lernen werden. In einem 
Jahre, welches in unſerer benachbarten Heide die genannte Holzweſpe in ungewöhnlichen 
Mengen erzeugt hatte, wimmelte es im Herbſt am Stamme einer Kiefer förmlich von dieſen 
mir damals noch unbekannten Schmarotzer-Gallweſpen, namentlich deren Männchen. Seit⸗ 

dem iſt ſie mir in jenem Walde nie wieder zu Geſicht gekommen, ſondern nur vereinzelt 
auf Waldblumen während des Sommers in der Schweiz und einmal an der Außenwand, 
ein zweites Mal im Stubenfenſter eines neuerbauten Hauſes, ſo daß alſo der Schmarotzer 
gleich dem Wirte mit den Bauhölzern in die Gebäude verſchleppt wird. 
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Unter dem Namen der Proctotrupiden (Codrinen, Oxyuren älterer Schrift— 
ſteller und anderer Faſſung) vereinigen die neueren Forſcher eine nicht unbeträchtliche 
Anzahl kleiner Schmarotzer, welche als Übergangsgruppe in ihrer Geſamtheit ſich kaum 
charakteriſieren laſſen, zu einer (unſerer neunten) Familie. Die Bildung ihres Flügelge— 
äders, manchmal dem der Gallweſpen naheſtehend, erlaubt darum keine Verbindung mit 
ihnen, weil das Randmal hier nicht fehlt wie dort; auch die allgemeine Körpertracht ver— 
bietet den Anſchluß. Auf der anderen Seite kommen Formen vor, welche ſich der folgenden 
Familie zuneigen, wie die gebrochenen Fühler, der Mangel jeder Zelle und jeder Ader 
in den Flügeln bis auf die des Unterrandes im Vorderflügel darthun; einer Verbindung 
mit dieſer widerſpricht aber neben einigen Abweichungen 
auch der Umſtand, daß bei den Weibchen der Legbohrer 
aus der Spitze des Hinterleibes hervorragt. Die 
Proctotrupier ſind im allgemeinen kleine, ſchwarze 
Weſpchen, welche, ohne ſchlank und zierlich zu ſein, 
einen geſtreckten Körperbau haben und, ohne träge 
genannt werden zu können, doch eine gewiſſe Lang— 
ſamkeit und Plumpheit an den Tag legen. Wie ſich 
die ſchwerfällige, unverdroſſen thätige Hummel zur 
wilderen, fahrigen, in allen ihren Bewegungen raſchen 
Sandbiene oder zu anderen Bienenarten verhält, ſo 
die Proctotrupier zu den Chalcidiern. Sie bemerken 
einen herannahenden Feind nicht ſchon aus weiterer 
Ferne, ſuchen ſich ihm auch nicht durch ſchleunige Flucht 
zu entziehen; ſie halten ſich am liebſten an feuchten 
Stellen, unter abgefallenem Laube, in den unteren 
Schichten dichter Zäune auf, während die ewig beweg— 
lichen, nimmer mit den Fühlern ruhenden Chaleidier, 
deren Weibchen ſtets ausſpähen nach dem Gegenſtand, 
welchem ſie ihre Eier anvertrauen wollen, die Sonne 
lieben, den Schatten wählen zwiſchen der Fülle grünen 
Laubwerkes und nur dann jene Orte der Verweſung 
aufſuchen, wenn ſie genötigt ſind, bei herannahendem f 

Winter ein ſicheres Lager zu beziehen gegen deſſen ver⸗ las tereh ran. 9 Eier eines Wingelinz 
derbliche Einflüſſe auf ihren zarten Körperbau. Es ners, welche ein Teleas anſticht; alles vergr. 
ließe ſich eine Reihe der zierlichſten Formen vorführen; ) Fer und Weſpen in natürlicher Gröbe. 
doch wo wäre da ein Ende zu finden! Ich ziehe es 
darum vor, unter Anleitung einer von Ratzeburg entlehnten Abbildung Nachrichten über 
das Betragen eines dieſer Tierchen zu geben und gleichzeitig eine Form vorzuführen, welche 
lebhaft an die folgende Familie erinnert und zu ihr überleitet. 

Wir erblicken hier in gewaltiger Vergrößerung und mit ausgebreiteten Flügeln die 
weibliche Eierweſpe (Teleas laeviusculus Ratzeburgs oder phalaenarum 
Hartigs) und in den Umriſſen der ſitzenden Figur den ungemein ähnlichen, in der 
Hinterleibsſpitze aber von ihm verſchiedenen Teleas terebrans. Beide Arten und noch 
zwei andere, welche Ratzeburg davon getrennt wiſſen will, haben eine glänzend ſchwarze, 
an den Hüften und Schenkeln braunſchwarze Färbung und eine Körperbildung, welche 
unſer Holzſchnitt vergegenwärtigt. Die feineren Unterſchiede, kaum dem Auge des For— 
ſchers klar, mögen unberückſichtigt bleiben, ſtatt derſelben einige Bemerkungen über die 
Lebensweiſe dieſer Eierweſpchen hier ihren Platz finden. Die Weibchen legen ihre 
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Eier in die von Spinnern, und zwar das erſtere in die des Kiefernſpinners, der Teleas 
terebrans in die ſehr harten Eier des Ringelſpinners, deren nähere Bekanntſchaft 
wir ſpäter noch machen werden. In dieſen kleinen Eiern entwickelt ſich nicht immer 
bloß eine Eierweſpe, ſondern es kommen 2 und 3, ja bis 13 darin vor. Die Ausbildung 
erfolgt in 4—6 Wochen; Bouchè erzog im Auguſt ſchon nach 14 Tagen die Weſpchen, 

ſo daß ſich wohl mehrere Bruten im Jahre annehmen laſſen, wenn nur Spinnereier genug 

als Nahrung vorhanden ſind. Ratzeburg beobachtete den Teleas terebrans beim Ab⸗ 
legen der Eier. Geſtützt auf die Hinterbeine, die vorderen Beine und die Fühler langſam 
bewegend, ſchiebt er taktmäßig den Bohrer in dem Tempo eines langſamen Pulsſchlages 
auf und nieder, ohne daß dabei der Hinterleib klafft, während der Vorderkörper durch 
Por: und Rückwärtsgehen den Takt ausführen hilft. Die Flügel entfalten ſich bisweilen, 
werden aber gleich wieder platt auf den Körper aufgelegt. Dies dauert etwa eine Biertel- 
ſtunde, und währenddem ſpazieren andere ſeiner Genoſſen träge auf dem Eierringe um— 
her, in der gewohnten Weiſe mit den zierlichen Fühlern unaufhörlich taſtend. 

Die überaus reichhaltige Familie der Chalcidier oder Pteromalinen, wie ſie 
früher hieß, mit ihren meiſt winzigen Gliedern, trennt ſich als geſchloſſenes Ganze weit 
ſchärfer von den übrigen Immen ab als die Proctotrupier. Die ſtets gebrochenen Fühler, 
die breiten, aderloſen Vorderflügel, der metalliſche Glanz des gedrungenen, unterſetzten, 
oder des ſchmächtigen und zierlich gebauten Körpers, wenn einmal die geſtreckte Form 
auftritt, und die beim Weibchen vor der Leibesſpitze, am Bauche hervortretende Legröhre: 

die Vereinigung all dieſer Merkmale kommt eben nur hier vor und unterſcheidet die Chal- 
cidier von ihren nächſten Verwandten. 

Die verhältnismäßig großen, länglich ovalen Netzaugen ſind niemals ausgeſchnitten, 
die Punktaugen auf dem Scheitel vorhanden. Die Flügel erheben ſich nicht zur Zellen— 
bildung, den vorderen fehlt das Mal, und vom Geäder iſt nur die Unterrandader deutlich 
entwickelt und gibt gute Unterſcheidungsmerkmale ab. Sie entſpringt aus der Flügel— 
wurzel, läuft in der Nähe des Vorderrandes ein Stück hin und vereinigt ſich dann mit 
ihm ſelbſt, wie auf Fig. 8, S. 218, erſichtlich. Nachdem ſie eine kleine Strecke damit ver⸗ 

einigt blieb, ſpringt ſie entweder aſtartig nach der Flügelfläche ab und endigt in einem 
mehr oder weniger entwickelten Knopfe, oder ſie ſendet wirklich in der angegebenen Weiſe 
einen Aſt aus, gleichzeitig am Flügelrande nach der Spitze hin fortlaufend. Die deutlich 

gebrochenen Fühler zeigen in der Bildung der Geißel einen Reichtum an Formen und 
manchmal ſogar bei beiden Geſchlechtern einer Art Verſchiedenheiten; häufig ſchieben ſich 
zwiſchen Schaft und Geißel einige, von den übrigen abweichende, ſehr kurze Glieder, die 
ſogenannten Ringel, ein. Die Füße, vorherrſchend fünfgliederig, können auch vier- und 
dreigliederig ſein. Alle dieſe Verhältniſſe werden zur Unterſcheidung der Gattungen und 
Arten zu Rate gezogen, und außerdem noch die Bildung des Bruſtkaſtens, beſonders des 
Mittelrückens, welcher entweder eine Fläche darſtellt, oder durch zwei Längsfurchen in drei 
Lappen geteilt iſt. Dies wäre im allgemeinen die Uniform, in welche das große Heer der 
kleinen Tierchen von Mutter Natur geſteckt worden iſt, von denen wir durch Vorführung 
nur einiger Formen in ihren Umriſſen ein Bild zu geben verſucht haben, da ermüdende 

Beſchreibungen ſonſt nicht hätten vermieden werden können. | 
Das Weibchen des Torymus regius ſahen wir auf dem Gallapfel (Fig. 2, ©. 317) damit 

beſchäftigt, ein Ei in die dort lebende Larve zu verſenken, damit die aus ihm entſchlüpfende 
Made von den Säſten des Gallenbewohners ſeine Nahrung beziehe und dieſen dann zur 
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Auflöſung bringe, wenn ſie ſeiner nicht mehr bedarf. Dabei verharrt es ruhig in der 
angegebenen Stellung mit klaffender Hinterleibsſpitze und aufſtehender erſter Rückenſchuppe. 
Aus einem kleineren Flugloche, als die rechtmäßige Einwohnerin bohren müßte, kommt ſchließ— 
lich unſer goldiges, auf dem Rücken blauſchillerndes, mit rotgelben Beinchen ausgeſtattetes 
Weſpchen zum Vorſchein. 

Hinſichtlich der allgemeinen Körpertracht den vorher erwähnten Eierweſpen ſehr nahe 
ſtehend, unterſcheidet ſich die artenreiche Gattung Pteromalus doch weſentlich und vor 
allem durch den grubig eingedrückten Rücken des Hinterleibes von jenen. Die dreizehn— 
gliederigen Fühler ſitzen mitten in dem kaum punktierten Geſichte und haben am Grunde 
der ſchwach keulenförmigen Geißel zwei ſehr kleine Ringel. Den Hinterleib kann man 
höchſtens als anhangend bezeichnen, denn ein deutlicher Stiel läßt ſich nicht wahrnehmen, 
und beim Weibchen ragt der Bohrer nicht hervor. Sonſt weiſen weder Beine noch Flügel 

1) Geſtielte Schenkelweſpe (Smicra clavipes). 2) Pteromalus puparum. 3) Skizzen verſchiedener Chalcidier. 
Alles vergrößert. 

ein beſonderes Merkmal auf, es ſei denn der ziemlich lange Aſt der Unterrandader, an 
deſſen Knopf man mindeſtens ein Zähnchen erkennen kann. Der Hinterleib aller Arten 

glänzt metalliſch grün, bisweilen mit blauem Schiller, von den fünf meiſt lichten Fuß— 
gliedern iſt nur das Klauenglied ſchwarz; dunkle Flecke der Flügel, ſtärkere oder ſchwächere 
Punktierung des Mittelrückens, Farbe der Fühler und Beine müſſen an letzter Stelle bei 
Unterſcheidung der Arten zu Hilfe kommen. Die Pteromalen leben in Rinden- und Holz— 
käfern, in Gallweſpen, einige in Schild- und Blattläuſen, Fliegenmaden, und der ſehr 
verbreitete Pteromalus (Diplolepis) puparum, Fig. 2, in den Puppen mehrerer Tag: 
ſchmetterlinge, wie in denen der Eckfalter und Kohlweißlinge. An Stellen, wo deren 
Puppen ſich aufhalten, treiben ſich die Zehrweſpchen unbemerkt umher, ſobald aber die 
Raupe zum letzten Male ihre Haut abgeſtreift hat und nun als noch ſehr weichhäutige Puppe 
dahängt, ſpaziert auch dies und jenes Weibchen der Rauhflügelweſpe auf ihrer Ober— 
fläche umher und ſchiebt, ohne zu verletzen, mit ihrem Bohrer eine Menge Eier zwiſchen 
die jetzt noch weichen und nicht zuſammengeklebten Glieder der Puppe, mag dieſe auch noch 
ſo ſehr mit den Hinterleibsgliedern wirbeln, um ſich des Feindes zu erwehren. Nach Er— 
härtung der Oberhaut können die ausgeſchlüpften Larven eindringen, ohne daß eine Ver— 
letzung der Umhüllungshaut erfolgt. Mit der Zeit verliert die Puppe ihre Beweglichkeit 
vollſtändig, wird mißfarbig, zuletzt ſiebförmig durchlöchert, weil ſich ein Weſpchen nach 
dem anderen aus der allein noch übriggebliebenen Puppenhaut herausbohrt, ſobald ſeine 
Zeit gekommen iſt, d. h. ſobald neue Schlachtopfer für die legenden Weibchen vorhanden 
ſind. Im Sommer erfolgt die Entwickelung unjerer Art innerhalb 4 Wochen, in den über: 
winternden Puppen bleiben auch die Weſpchen, welche ſie bis zu 50 Stück anfüllen. Die 
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gedrungenen Formen, welche wir auf dem Eichenlaub erblicken, vom herrlichſten Stahl⸗ 
blau und Metallgrün erglänzend, leben in verſchiedenen Gallen. Die gelbfleckige 
Schenkelweſpe (Chaleis clavipes) findet ſich oft ſehr zahlreich auf Eichenblättern 
und bewegt ſich mehr hüpfend als fliegend; ſie geht entſchieden hier mehr den Süßig⸗ 
keiten der Blattlausauswürfe als dem Brutgeſchäft nach. Umſtehend erblicken wir in ſtarker 
Vergrößerung die größte heimiſche Form in der geſtielten Schenkelweſpe (Smiera 
clavipes, Fig. 1, S. 325), welche die Länge von 6 mm und darüber erreicht. Sie läßt 
ſich ſo leicht nicht zwiſchen den übrigen ſehen, denn vom Mai bis in den Auguſt hält ſie ſich 
am Schilfe auf, weil ſie entſchieden nur hier ihre Rechnung findet. Im Waſſer, welches 
von jenem umſäumt wird, lebt nämlich die lange, blutegelähnliche Larve der Waffenfliege, 
arbeitet ſich zur Verpuppung aus dem Waſſer heraus und ſucht feuchte Erde auf. Bei 
dieſer Wanderung, welche ziemlich langſam von ſtatten geht, weil die Bewegungswerk— 
zeuge fehlen, dürfte das Schenkelweſpenweibchen Gelegenheit finden, ſeine Mutterpflichten 
zu erfüllen. Beobachtet habe ich es nicht, habe aber die Weſpe aus einer der bezeichneten 
Puppen erzogen. Der zierliche Bau der ſchwarzglänzenden, an den Beinen mehr oder 
weniger roten Schenkelweſpe iſt aus der Abbildung erſichtlich, es ſei nur noch darauf 

hingewieſen, daß die Flügel durch reichlicheres Geäder von der Einfachheit desſelben bei 
den übrigen Familiengenoſſen abweichen. 

Nichts weniger als natürlich ſchließt ſich die Familie der Hungerweſpen (Eva— 
niad ae) ab. Man hat in ihr nämlich, ohne Rückſicht auf die ſonſtige Körperbildung und 
auf den allerdings einfachen Bau der Flügel, alle diejenigen Schlupfweſpen vereinigt, bei 
denen ſich der Hinterleib nicht in der gewöhnlichen Weiſe am Unterrande des Hinter— 
rückens anheftet, ſondern in der Mitte oder über derſelben, und noch einige andere Arten 
hinzugefügt, welche ſonſt kein Unterkommen finden konnten. 

Die Hungerweſpen (Evania), welche als die artenreichſten der ganzen Familie den 
Namen gaben, finden ſich in allen Erdteilen und ſchmarotzen bei den Schaben (Blatta), 
was wenigſtens von einigen Arten erwieſen iſt. Die zu den kleineren Weſpen zählenden 
Tiere haben ein eigentümlich verkommenes Anſehen, indem der ſichelförmige, ſtark zuſammen⸗ 
gedrückte Hinterleib, welcher an dem beinahe rechteckigen, kräftigen Mittelleib ſich hoch 
oben anſetzt, gegen dieſen durch ſeine Kleinheit faſt verſchwindet, zumal wenn die langen, 
dünnen Hinterſchenkel ihn ſeitlich decken. Der breite Kopf trägt in der Mitte zwiſchen 
den Augen die dicken, geraden Fühler von Körperlänge. Die Vorderflügel haben eine große 
Rand⸗ und Unterrand- und eine Mittelzelle, es gibt aber auch Arten, bei denen ſie faſt 
aderlos ſind und nur zwei Rippen von der Wurzel bis zum kleinen Flügelmal aufzu⸗ 
weiſen haben. Dieſe trennte man unter dem beſonderen Namen Brachygaster von Evania 
und mußte unter anderen die kleine Hungerweſpe (Br. minuta oder Hyptia 
minuta) daſelbſt unterbringen. Sie iſt 3,3— 4,5 mm lang, ſchwarz, an Kopf und Bruſt⸗ 

kaſten dicht punktiert und ſcheint von allen diejenige Art zu ſein, welche am weiteſten nach 
Norden vorkommt; ich habe ſie auf den beinahe 40 Jahre lang unternommenen Sammel⸗ 

ausflügen in der Umgegend von Halle erſt ein einziges Mal (16. Auguſt) an einem ſandigen 
Grabenrande gefangen. 

An alten Lehmwänden, für den Immenſammler beutereiche Orte, fliegt in der 
Sommerzeit zwiſchen einer Menge anderer Bewohner jener Stätten ein ſchlankes Tierchen 
in fo auffälliger Weiſe, daß es dem einigermaßen aufmerkſamen Beobachter unmöglich ent- 
gehen kann. Wie eine drohend geſchwungene Keule den Hinterleib emporhaltend, die 
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gleichfalls keulenförmigen Hinterſchienen weit ſpreizend, wiegt es ſich in ſanften Bogen: 
ſchwingungen hart an der Mauer und wird kaum müde; denn nur ſelten ſieht man es 
ſtorchbeinig mit aufrechten Flügeln einige Schritte hinwandeln. Es iſt die bei mauerbe— 
wohnenden Hautflüglern ſchmarotzende Gichtweſpe (Foenus assectator), ein durch— 
aus von der Seite breit gedrücktes, ſchwarzes, am Hinterleib rot geflecktes und auch an 
den Kniekehlen der Hinterſchienen rotes Weſen, deſſen Bohrer 

etwa den vierten Teil der Hinterleibslänge erreicht. Ich habe 
das Weſpchen ſehr häufig gefangen, und zwar mit Hilfe eines 
Schröpfkopfes, mich aber ſtets über den höchſt leichten und 
zierlichen Flug verwundert, der noch lange Zeit in dem engeren 
Raume fortgeſetzt wurde, ohne daß irgend ein Körperteil an 
der Umgebung anſtieß. Eine zweite, ſeltenere, aber auch etwas 
ſtattlichere Art, den Pfeilträger (Foenus jaculator), vergegenwärtigt die Abbil— 
dung. Vom vorigen unterſcheiden ihn die an der Wurzel weißen Schienen und Füße, was 
wenigſtens von den hinterſten gilt, der in der Mitte rote Hinterleib und der bei weitem 
längere Bohrer. Einige wunderliche Formen von ganz außerordenlich in die Länge ge— 

zogenen Körperteilen haben ihre Heimat in heißen Ländern. 

Pfeilträger (Foenus jaculator). 
Natürliche Größe. 

Die Schlupfweſpenverwandten, Braconiden (Braconidae), unſere zwölfte 
Familie, ſtehen zwiſchen den Chalcidiern und den echten Schlupfweſpen in der Mitte, was 
den Körperbau anlangt, in der Lebensweiſe dagegen mit ihnen auf gleicher Stufe. Es ſind 

durchſchnittlich kleinere Weſpen von 2,25— 6,5 mm Länge, und nur wenige dehnen dieſe bis 
auf 13 mm aus. Sie laſſen ſich am leichteſten am Flügelgeäder erkennen, inſofern nämlich 
der Vorderflügel nur eine rücklaufende Ader hat. Außerdem verwächſt der zweite Hinter— 
leibsring mit dem dritten auf dem Rücken und läßt entweder keine Naht zurück oder in 
dem ihr entſprechenden Quereindrucke keine Bewegung zu. Dieſer Umſtand erleichtert die 
Erkennung der wenigen ungeflügelten Arten, welche auch hier vorkommen, bei den Ptero— 
malinen jedoch weit häufiger ſind. Nur die Aphidier machen von dem eben angeführten 
Merkmal und durch die einfachere Flügelbildung ꝛc. eine Ausnahme. Einzelne ſeltenere 
Fälle abgerechnet, ſind die geraden Fühler der Braconiden faden- oder borſtenförmig und 
beſtehen aus einer größeren Menge von Gliedern, die man nicht mehr zu zählen pflegt. 
Den Beinen kommen die zwei Schenkelringe aller Immen mit Legröhre und den Füßen 
durchweg fünf Glieder zu. 

Um die Gattungen und Arten zu erkennen, hat man den Mittelrücken zu beachten, 
ob er mit den bereits bei den Chalcidiern erwähnten Längsfurchen verſehen iſt oder nicht, 
ſowie die Skulptur des Hinterrückens, welcher manchmal durch Leiſten in Felder geteilt 
wird, aber von anderer Anordnung als bei den echten Schlupfweſpen. Für den Hinterleib 
wird beſonders der erſte Ring von Bedeutung, je nachdem er ſeiner ganzen Länge nach oder 
nur an der Wurzelhälfte zu einem Stiele verſchmälert iſt oder überhaupt keinen ſolchen 
bildet, und die Bezeichnungen des geſtielten, faſt geſtielten, ſitzenden ꝛc. Hinterleibes ſpielen 
hier eine ebenſo wichtige Rolle, wie in der folgenden Familie. Dagegen iſt hier wegen ſeiner 
Mannigfaltigkeit das Geäder des Vorderflügels zur Unterſcheidung von größerer Wichtig— 
keit als dort. Das größte Gewicht hat man indes auf die Mundteile gelegt und nach 
ihren Verſchiedenheiten die Familie in drei Sippen geteilt. Bei den einen iſt das Kopf— 
ſchild wie gewöhnlich am vorderen Rande gerundet, zugeſpitzt oder nur ſehr ſeicht aus— 
gebuchtet, und die Kinnbacken greifen weit übereinander, ſo daß die Mundöffnung gänzlich 
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bedeckt wird oder höchſtens als ſchmale Spalte erſcheint: Geſchloſſenmäuler (Clido— 
ſtomen). Bei der zweiten Sippe, den Rundmäulern (Cycloſtomen) buchtet ſich das 

Kopfſchild am Vorderrande tief aus, und die Oberlippe klappt ſich ſo weit zurück, daß 
ſie gewiſſermaßen den Gaumen der Mundhöhle bildet, gleichzeitig bleiben die Kinnbacken 
kurz genug, um ſich beim Schluſſe eben nur mit ihren Spitzen zu berühren. Infolge 
dieſer eigentümlichen Bildung erſcheint der geſchloſſene Mund als eine kreisförmige Offnung. 
Im dritten Falle endlich, dem abweichendſten, ſind die Kinnbacken nicht nur ſehr kurz, 

ſo daß ſie ſich gegenſeitig gar nicht berühren können, ſondern ſie ſtehen auch wie vertauſcht: 
mit der gewölbten Seite einander zugekehrt, mit der ausgehöhlten nach außen. Die mit 
ihren Zangen ſo übel beratenen Braconiden heißen Außenzähnler (Exodonten). 

Bogenförmig nach unten gerichtete Fühler, ein deutlich geſtielter, lanzettförmiger Hinter⸗ 
leib ohne ſonſtiges Anhängſel, deſſen zweites und drittes Glied nicht miteinander ver— 
wachſen, die mit der oberen Mittelzelle verſchmolzene erſte Unterrandzelle und die mit dem 
Male aufhörende Randader im Vorderflügel kennzeichnen die kleinen, höchſtens 2,37 mm 
langen Aphidier, welche, gleich den früher erwähnten Schmarotzergallweſpen aus der 

Gattung Allotria, alle in Blattläuſen leben und daher am beſten durch Zucht zu erlangen 
ſind. Die angeſtochene Blattlaus ſitzt mit geſpreizten Beinen, metalliſch glänzend und, 
wie waſſerſüchtig, mit kugelig angeſchwollenem Hinterleib tot zwiſchen den geſunden flügel— 
loſen Schweſtern, wenn der ſie bewohnende Schmarotzer ſeine Larvenreife erlangt hat. 
Bemerkt man ein Loch im Körper, nicht größer als einen Nadelſtich, ſo weiß man, daß 
der Aphidier bereits das Weite geſucht hat. Einen wahrhaft paniſchen Schrecken verur— 
ſacht das Erſcheinen eines ſolchen Weſpchens unter den ſo ruhigen, harmlos weidenden 
Blattläuſen. Sie kennen ihren Feind, ihre Hilfloſigkeit, und wiſſen auch, daß ſie ſich durch 
den eingeſtochenen Schnabel und die Krallen der beiden Vorderbeine an ihrem Platze feſt 
behaupten können, darum laſſen fie mit den vier übrigen Beinen los, richten den Hinter: 
leib empor oder laſſen ihn herab, ſofern ſie auf der Rückſeite des Blattes ſitzen, ſtrampeln 
gewaltig mit jenen und wackeln mit dieſem, um den Feind abzuwehren oder wenigſtens 
ſeinem Stoße auszuweichen. Dieſer läßt ſich nicht beirren, nimmt Stellung, ſpreizt die 
Beine und im Nu fährt er mit ſeinem beweglichen Hinterleibe dazwiſchen durch nach vorn 
und — der Stich ſitzt im Leibe des Schlachtopfers. In gleicher oder ähnlicher Weiſe kommt 
ein zweites, drittes an die Reihe. 

Entſchieden die gemeinſte Gattung in der ganzen Familie und die reichſte an Arten, 
welche ſich mit großer Mühe unterſcheiden laſſen, auch nichts Anziehendes in ihrer Körper⸗ 
form aufzuweiſen haben, heißt Microgaster, auf deutſch „Kleinbauch“. Erkennen läßt 
ſie ſich an dem unanſehnlichen, ſitzenden oder kaum geſtielten Hinterleib, den plumpen 
Fühlern und der vom Flügelmal an verwiſchten, undeutlichen Randader; auch hat der 
Mittelrücken keine ſcharfen Seitenfurchen. Höchſt charakteriſtiſch für die Gattung wird 
die Bildung der Unterrandzellen, deren meiſt zwei, aber auch drei vorhanden ſind. Die 
erſte, unregelmäßig ſechs- oder ſiebeneckige, liegt am ziemlich großen Flügelmal, die zweite 
iſt geſchloſſen, dreieckig oder bildet, wie in den meiſten Fällen, bloß einen ſpitzen Winkel, 
indem der nach außen hin ſchließende Nerv fehlt. Dieſe Zelle, geſchloſſen oder nicht, hängt 
immer wie ein Steigbügel an einem Stielchen, welches, faſt einen rechten Winkel mit der 
Randader bildend, vom Male länger oder kürzer hinabſteigt. Zu Ende dieſes Stielchens 
bemerkt man entweder eine ſcharfe Ecke oder den Anfang der Randader. Der Hinter⸗ 

leib iſt ſtets kürzer als der vordere Körperteil, am Bauche meiſt nach der Spitze hin zu: 
ſammengedrückt, und beim Weibchen klafft letztere oft ſtark, wenn es den kurz vortretenden 
Bohrer gebraucht. Die ziemlich großen Netzaugen ſind meiſt deutlich behaart und die 
Punktaugen auf dem Scheitel fihtbar. Die Männchen haben einen kleineren, weniger 



Einteilung. Aphidier. Microgaster. Macrocentrus marginator. 329 

zuſammengedrückten Hinterleib, etwas längere Fühler und bei manchen Arten dunklere 
Flecke oder Streifen an den Beinen, durch welche ſie ſich von den Weibchen unterſcheiden. 

Die Arten leben, mit Ausnahme zweier, welche aus Spinneneiern und Blattläuſen 

erzogen worden ſind, in Schmetterlingsraupen, den haarigen mehr als den nackten. Sie 
ſelbſt werden aber im Larvenzuſtande wieder von kleinen Pteromalinen bewohnt. Zur 

Zeit ihrer Reife bohren ſich die Microgaster-Larven aus der Raupe heraus, ſpinnen aber 

ſofort ein geſchloſſenes Gehäuschen um ſich, wie wir an dem Microgaster glomeratus 

erſehen können, welcher die Weißlingsraupen durch ſeine gelblichen Püppchen (die ver— 
meintlichen Raupeneier für denjenigen, welcher die Sache nicht beſſer verſteht) weich bettet, 
und an dem hier vorgeführten Microgaster nemorum, einem der zahlreichen Schmarotzer 
in der Raupe des Kiefernſpinners. Beim Herausfreſſen aus 

der Raupenhaut fangen ſie an zu ſpinnen, ſobald ſie zur 
Hälfte mit dem Körper frei ſind, und brauchen keine 24 
Stunden, um ihre weißen Gehäuſe zu vollenden. In 10 — 
12 Tagen bricht das Weſpchen daraus hervor, natürlich zu 
einer Zeit, in der es Raupen gibt, welche bekanntlich im halb 
erwachſenen Zuſtande überwintern und von Anfang Juni bis 
Mitte Auguſt fehlen oder wenigſtens noch nicht groß genug 
find, um von den Microgaster-Weibchen angeſtochen zu 
werden. Wie wir hier ſehen, iſt die mittlere Unterrandzelle 
nach außen nicht geſchloſſen und die Randzelle nur angedeutet, 
wie dies vorher angegeben wurde. Das Weſpchen iſt glän— 
zend ſchwarz, die Hinterränder der beiden Hinterleibsglieder 
ſind licht, die Flügelſchüppchen gelb und die Beine, mit Aus— 
ſchluß der ſchwarzen Hinterfüße und der etwas angeräucherten 
äußerſten Spitzen der Schenkel und Schienen und der ganzen 
Füße, rötlichgelb. 

Der Macrocentrus marginator, einer von etwa 12 an⸗ 
deren Gattungsgenoſſen, hat der Körpertracht nach viel Über— 
einſtimmendes mit gewiſſen echten Ichneumoniden, wird je— 

doch durch die Bildung des Flügelgeäders hierher verwieſen. 
Die Randzelle iſt nicht nur vollſtändig entwickelt, ſon— 

dern auch verhältnismäßig groß; weiter find drei geſchloſſene Weibchen des Mierogaster nemo- 
Unterrandzellen vorhanden, und von der hinteren Schulter- rum (vergrößert) und feine Larven, die 
zelle im Hinterflügel entſpringt nur eine Längsader, nicht Een g e 
zwei, wie bei Earinus (Fig. 5, S. 214). Der Scheitel iſt 
ſchmal und nicht ſcharfrandig, der Rücken dreibuckelig, der Hinterleib ſitzend, in ſeinen vor— 
deren längsriefigen Gliedern ſehr geſtreckt, am Ende etwas zuſammengedrückt und beim 

Weibchen mit einem aus der Spitze kommenden Bohrer verſehen, welcher mindeſtens die 
Länge des ganzen Körpers erreicht. So weit die Gattungsmerkmale. Die genannte Art 
iſt glänzend ſchwarz, an den langen Taſtern und den ſchlanken Beinen rötlichgelb, nur die 
Hinterſchienen ſind von den Knieen ab ſchwärzlich und ihre Füße weißlich; auch das Flügel— 
geäder und die Schüppchen find rotgelb. Das ohne Bohrer mindeſtens 8 mm meſſende Weib— 
chen deutet durch die Länge jenes an, daß die Eier nicht oberflächlich abgeſetzt werden, das 
Weſpchen ſchmarotzt nämlich in den Raupen eines Glasflüglers, welche in Birken bohren. 

Wenn dieſe Schmarotzerlarve die Raupe aufgezehrt hat, ſpinnt ſie ein langes, walziges 
Gehäuſe um ſich, und ſtatt des zierlichen Schmetterlinges, dem die Raupe das Flugloch be— 
reitet hatte, erſcheint ſeiner Zeit die ſchmächtige Weſpe. 
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Bracon, die erſte Gattung der Rundmäuler, welche wir zur Sprache bringen, beſteht 

aus ſehr vielen Arten; denn man kennt deren in Deutſchland etwa 200, und ſie ſind es, 
welche von dieſen kleineren Schlupfweſpen am zahlreichſten aus den Gleicherländern für 
unſere Sammlungen eingehen, vielleicht weil ſie dort vorherrſchen, vielleicht auch weil ſie 
durch ihre gefällige Form und die häufig bunt gefärbten Flügel mehr als andere unſchein⸗ 
bare Tierchen in die Augen fallen und von den unkundigen Sammlern für etwas Ge: 
ſchätzteres gehalten werden. Der faſt kugelige, am hinteren Teile gerundete und nicht 
ſcharf gerandete Kopf, die gleiche Länge beider Schulterzellen im Vorderflügel, der ſitzende 
oder kaum geſtielte elliptiſche oder lanzettförmige Hinterleib, deſſen erſter Ring kürzer als 
die vier folgenden zuſammengenommen iſt, und die oben beſchriebene Mundbildung charakte— 

riſieren die Gattung, welche bis 13 mm lange heimiſche und 
merklich größere ausländiſche Arten aufzuweiſen hat. Der 
mehr ſchlanke, nach vorn und hinten etwas verengerte Bruſt— 
kaſten iſt mit Ausnahme des Hinterrückens immer glatt und 
blank, die Fühler ſind ſtets lang, der Bohrer des Weibchens 
ragt mehr oder weniger weit vor. Die rötlichen oder gelben 
Farben herrſchen meiſt an den Beinen, am Hinterleib und 
weniger am Kopfe vor, zu den Seltenheiten gehören die 

ganz hellen oder ganz ſchwarzen Arten. Sehr häufig ſind 
die Flügel, deren vordere übrigens 2 oder 3 Unterrand— 
zellen haben können, ſtark getrübt, bis faſt ſchwarz, und 
bei ausländiſchen Arten mit lebhaft gelben Flecken oder 
Binden gezeichnet. Die Braconen ſcheinen vorzugsweiſe in 
denjenigen Käferlarven zu ſchmarotzen, welche abſterbendes 
Holz bewohnen, wie Bock-, Rüſſel⸗, Bohrkäfer, deshalb 

trifft man ſie auch am meiſten auf altem Holze an, wenn ſie nicht auf Blumen dem Honig⸗ 
ſaft nachgehen. 

Wir geben hier in dem Bracon palpebrator eine Art, welche von Ratzeburg in 
beiden Geſchlechtern zahlreich aus Kiefernknüppeln erzogen ward, die mit Pissodes notatus, 
einem hier lebenden und Schaden anrichtenden Rüſſelkäfer, erfüllt waren. Der Rücken 

des Mittelleibes iſt durchaus glatt und glänzend, das ganze Tier ſchwarz; rot ſind die 
Beine mit Ausnahme der hinterſten, allenfalls noch der mittleren Hüften, der Unterhals, 
Geſicht und Stirn bis zu den Fühlern, beim Männchen auch meiſt die Wurzel und endlich 
der Hinterleib mit Ausnahme eines ſchwarzen Fleckes auf dem erſten Ringe, beim Weibchen 
öfters auch auf den folgenden Gliedern. 

Eine ganz ähnliche Körperform wie Bracon bildet die gleichfalls artenreiche Gattung 
Rogas, indes unterſcheidet ſie ſich bei näherer Betrachtung leicht von jener. Der breite, 
quere Kopf iſt am Hinterhaupt ſcharf gerandet, das zweite Hinterleibsglied vom dritten 
durch eine tiefe Querfurche geſchieden, der Bohrer verborgen oder nur ſehr wenig ſichtbar. 
Die Vorderflügel haben immer drei Unterrandzellen. Alle bisher erzogenen Arten ſtammen 
aus Schmetterlingsraupen, und zwar höchſt eigentümlich zugerichteten. Die Schlupfweſpe 
ſpinnt ſich im Inneren derſelben ein und verſteinert ſie gewiſſermaßen in gekürzter und 
verkrüppelter Form. Man findet dergleichen Mumien, welche man noch als Raupen erkennt, 
wenn man auch nicht die Art nennen kann, an Zweigen und Pflanzenſtengeln nicht ſelten. 
Wer eine ſieht, der denke nur daran, daß es ein Rogas war, welcher ihr dieſes anthat. 

Der Spathius clavatus (S. 331) tft ein treuer Hausgenoſſe und Mitbewohner 
unſerer Zimmer, ſofern es denſelben an gewiſſen Käfern nicht fehlt. Seine Larve ſchmarotzt 

nämlich bei den in altem Holzwerk, alſo im Stubengerät bohrenden Klopfkäfern, beſonders 

Weibchen des Bracon palpebrator. 

Stark vergrößert. 
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bei dem Anobium striatum, und ich möchte vermuten, auch bei dem Pelzkäfer. Jedenfalls 
darf man ihm nichts zuleide thun, wenn er ſich zwiſchen Juni und Auguſt an den Fenſter— 
ſcheiben zeigt. Von Bracon unterſcheidet ihn der lange Hinterleibsſtiel und der ſcharfe Rand 
an den Seiten des Hinterkopfes. Die Vorderflügel haben drei Unterrandzellen, alle von faſt 
gleicher Größe, eine bis zur Spitze fortgeſetzte Randader und vom großen Male an einen 
getrübten Schein durch die ſonſt glashelle Fläche. Das erſte Glied des Hinterleibes bildet 
in voller Erſtreckung den Stiel, iſt durch feine Längsriſſe, wie das zweite durch ſehr dichte 
Punktierung matt, die folgenden glänzen und alle einigen ſich zur Keulenform. Unter der 
Hinterleibsſpitze ragt ein Bohrer von der Länge der Fühler hervor. Das blonde Tier 
kleidet ſich bräunlichrot, nur die Beine ſind in den Gelenken bedeutend lichter; ſeine Größe 
ſchwankt zwiſchen 4,5 — 8,75 mm, die kleinen Maße fallen bes 
ſonders auf die Männchen, deren Fühler noch ſchlanker ſind. 

Von den Exodonten breitet ſich die Gattung Alysia 

am weiteſten aus und kennzeichnet ſich neben der oben er— 
wähnten eigentümlichen Mundbildung durch einen breiten, 
ſitzenden Hinterleib. Die Alysia manducator hat breite, 

an der Spitze dreizähnige Kinnbacken, welche, wenn ſie 
klaffen, wie ein paar Seitenflügel, kaum wie Teile des 
Mundes ausſehen, einen dicken, weit hinter die Augen fort: 
geſetzten Kopf und ſtark behaarte, beim Weibchen faſt perl— 
ſchnurartige, beim Männchen mehr fadenförmige, bedeutend — „„ 
längere Fühler. Der Hinterrücken iſt grob gerunzelt und F m. 
matt, wie die Seiten des Bruſtkaſtens, der in feiner Länge - li 1 000 
nicht hinter dem eiförmigen, ziemlich flachgedrückten Hinter: Stun ela e Es de 

leib zurückbleibt. Das erſte Glied desſelben iſt durch Längs— größert. 
riſſe matt, und unter der Endſpitze ragt beim Weibchen der 
Bohrer nur ſehr wenig hervor. Eine große Randzelle, drei Unterrandzellen und ein großes, 
ſchwarzes Mal zeichnen die Vorderflügel aus. Das ganze Tier iſt glänzend und ſchwarz, die 
kurzbehaarten Beine ſehen braunrot aus, ihre Ferſen am dunkelſten. Die Art ſchmarotzt, 
wie alle Glieder der Exodonten, in Fliegenlarven (Anthomyia dentipes, Cyrtoneura 
stabulans und anderen), nicht bei Miſtkäferlarven, wie man gemeint hat, weil dieſe und 
die Fliegenlarven vielfach dieſelbe Wohnſtätte miteinander teilen. 

il ü 0 15 

Die Familie der echten Schlupfweſpen (Ichneumonidae) läßt ſich zwar von 
den voraufgehenden Schmarotzern durch die Flügelbildung leicht unterſcheiden, ſetzt aber 
die Schwierigkeiten derſelben fort, wenn es ſich um Erkenntnis der zahlreichen Arten handelt. 
Die Vorderflügel aller ſtimmen im Geäder ſo überein, daß dasſelbe nur wenig benutzt 
werden kann, um die überaus große Zahl der Gattungen voneinander zu unterſcheiden. 
Die Grundform, welche hier vorkommt, wurde auf S. 214, Fig. 3, abgebildet. Danach 
finden wir zunächſt im Vorhandenſein zweier rücklaufenden Adern den Unterſchied zwiſchen 
dieſer Familie und den Braconiden, welche in anderer Beziehung zum Teil leicht mit— 
einander verwechſelt werden könnten. Ferner verſchmilzt hier immer die vordere Mittel— 
zelle mit der erſten Unterrandzelle, und ein kleiner Nervenaſt deutet oft den Anfang der 
trennenden Ader an. Somit hat der Vorderflügel einer echten Schlupfweſpe ein Randmal, eine 
Randzelle, drei oder mit Wegfall der mittelſten, der ſogenannten Spiegelzelle, 

nur zwei Unterrand- und zwei Mittelzellen. Ein weiteres, allen Ichneumoniden 
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an die Stirn geheftetes Erkennungszeichen ſind die vielgliederigen, geraden Fühler, die 
durchaus gleich dick ſind, mit Ausſchluß der immer kräftigeren Wurzelglieder, oder nach 
der Spitze hin dünner werden; etwas keulenförmige kommen ſehr ſelten vor, eher bei 
gewiſſen Weibchen ſolche, die eine Anſchwellung oder Verbreiterung vor der Spitze erleiden. 

Die drei Nebenaugen, der vorn durch das Kopfſchild geſchloſſene Mund, die fünfgliederigen 
Kiefertaſter und Füße, ein ſitzender oder dünngeſtielter Hinterleib ſind Merkmale der Ichneu⸗ 
moniden, welche aber auch vielen anderen Immen zukommen, und ſo bleiben eben nur 

die Flügel mit ihrem Geäder das weſentlich Unterſcheidende. Wenn dieſelben fehlen, was 
bei gewiſſen kleinen Arten auch vorkommt, kann unter Umſtänden ein Zweifel entſtehen, 
wo das betreffende Tier einzuſtellen ſei. Keine Schlupfweſpe ſummt beim Sitzen oder 
Fliegen, jede kann ſich alſo geräuſchlos ihrem Schlachtopfer nähern; nur die größeren 
Arten werden bisweilen durch einen mehr kniſternden Flügelſchlag hörbar. 

Der Vielſeitigkeit in der ſchmarotzenden Lebensweiſe wurde bereits oben (S. 209 ff.) ge⸗ 
dacht, und die Entwickelung der einen und anderen Art ſoll bei Beſprechung der Sichelweſpen 
zuſammengefaßt werden. Daß das Wohntier erſt dann zu Grunde geht, wenn der Schmarotzer 
ſeiner nicht mehr bedarf, liegt in der Art, wie er ſich von ihm ernährt. Man nimmt nämlich 
an, daß er von dem Fettkörper zehre, von einer gelben Maſſe, welche ſich meiſt um den 
Darmkanal lagert und denjenigen Nahrungsſtoff in ſich aufgeſpeichert enthält, durch welchen 
der Kerf ſeine volle, vielleicht hauptſächlich ſeine geſchlechtliche Entwickelung erhält. Alle 
edleren, das Larvenleben bedingenden Teile bleiben unverletzt, ſolange der Schmarotzer 
ſeine Reife noch nicht erlangt hat. 

Es bliebe für die allgemeine Betrachtung nur noch übrig, diejenigen Körperteile etwas 
näher ins Auge zu faſſen, welche zur Unterſcheidung der Hunderte von Gattungen und 
vielen Tauſende von Arten dienen. 

Die Fühler aller folgen demſelben Bildungsgeſetz: an ein dickes Grundglied, welches 
manchmal charakteriſtiſch ſein kann, und ein ſehr kleines, zweites, meiſt nur wenig aus dem 
erſten hervorragendes Glied reihen ſich die übrigen an, welche der Geißel der gebrochenen 
Fühler entſprechen würden und wenigſtens von der Hälfte ihrer Geſamtlänge nach der Fühler— 
ſpitze zu immer kürzer werden; bleiben ſie bis dahin gleich dick, ſo haben wir den fadenförmigen, 
werden ſie dünner, den borſtenförmigen Fühler. Abgeſehen hiervon treten in der Geſtaltung 
der einzelnen Glieder noch zwei Bildungsunterſchiede auf: entweder, und dies iſt der ge— 
wöhnlichſte Fall, ſind alle vollkommmen walzig und dann manchmal ſchwer zu unterſcheiden, 
oder jedes ſchwillt nach oben etwas an, und es entſteht ein knotiger Verlauf, der beim 

Weibchen ringsum, beim Männchen mehr auf der Unterſeite bemerkbar wird und an eine 

ſtumpfzähnige Säge erinnert. So geringfügig dieſer Umſtand auch erſcheint, ſo entſcheidend 
wird er doch für den Geſamteindruck, welchen der Fühler auf das Auge des Beſchauers 
macht. Die Weibchen, welche kurze, knotige Glieder in ihren Fühlern führen, ringeln die⸗ 
ſelben nach dem Tode immer mehr oder weniger und ſchmücken ſie viel häufiger als das 
andere Geſchlecht mit einem weißen Ringe, oder vielmehr einem Gürtel oder Sattel, info- 
fern die Färbung an der Unterſeite verwiſcht zu ſein pflegt. Das Kopfſchild, die Zähne 
der meiſt in ihrem Verlaufe ziemlich gleich breiten Kinnbacken und die Geſtalt des Kopfes, 
welcher in der Regel breiter als lang, alſo quergeſtellt iſt, kommen mehrfach in Betracht. 
Am Bruſtkaſten verdient beſonders der Hinterrücken eine nähere Beachtung, ob ſeine vorn 
nach oben liegenden Luftlöcher oval oder kreisförmig ſind, ob ſich ein vorderer, mehr wage— 
rechter Teil von einem hinteren, abfallenden ſcharf ſcheidet, oder ob zwiſchen beiden ein 
allmählicher Übergang ſtattfindet, beſonders aber, ob und wie er durch Leiſten in Felder ge— 
teilt wird. Bei der vollſtändigſten Felderung, welche möglich iſt, kann man 16 Felder unter⸗ 
ſcheiden, welche alle ihre Namen erhalten haben. Auf der Vorderfläche zählt man dann 
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fünf: eins in der Mitte, das obere Mittelfeld, als das am meiſten charakteriſtiſche, 
Hund jederſeits zwei hintereinander gelegene, weiter folgen ſymmetriſch auf jeder Seite das 

in die Quere nicht geteilte, in welchem das Luftloch liegt, dann ein größeres weiter nach 
unten und ein ſehr kleines an der äußerſten Ecke. Am abſchüſſigen Teile liegt das größte 

in der Mitte als unteres Mittelfeld und jederſeits noch zwei, welche alle wie breite 

Strahlen um den Mittelpunkt des Hinterrandes ſich ausbreiten, an welchem der Hinterleib 
befeftigt iſt. Dieſer nun iſt den größten Veränderungen unterworfen. Rückſichtlich ſeiner 
Anheftung kommen die bereits mehrfach erwähnten Gegenſätze zwiſchen ſitzendem und ge— 
ſtieltem Hinterleib in allen Übergängen zur Geltung. Beim erſten Ringe handelt es ſich 
wieder darum, ob nur der Vorderteil den Stiel bildet, welcher dann gegen den breiteren 
hinteren, den ſogenannten Hinterſtiel, eine Biegung nach unten macht, oder ob das ganze 
Glied, ohne gebogen zu ſein, ſich allmählich nach vorn verjüngt. Ein ſehr wichtiges Merk— 
mal bildet ferner die Stellung der Luftlöcher an dieſem erſten Gliede, welche manchmal 

unter ſeitlich heraustretenden, knotigen Anſchwellungen ſitzen und dann leicht erkannt 
werden, ohne dieſe aber verſteckter ſind. In den ſeltenſten Fällen liegen ſie gerade in 

der Mitte des Gliedes, häufiger davor oder dahinter, dem Endrande (der Spitze) desſelben 
näher gerückt. Oberflächenbeſchaffenheit, Vorhandenſein oder Abweſenheit von Kielen und 
Furchen, die Art, wie Hinterſtiel und Stiel beim Übergang ineinander ſich in der Seiten— 
linie verhalten, und jo mancherlei anderes bedarf oft einer genauen Prüfung. Dieſe be— 
ſchränkt ſich aber nicht ausſchließlich auf das erſte Glied, ſondern auf alle folgenden; und 
da treten zunächſt wieder zwei Gegenſätze hervor, die recht charakteriſtiſch wären, wenn fie 
die Natur nur auch ſcharf innehielte: ein von oben nach unten mehr oder weniger breit— 

gedrückter (deprimierter) Hinterleib, welcher im allgemeinen einen ovalen Umriß hat, und. 
ein von den Seiten her zuſammengedrückter (komprimierter) Leib, welcher in ſeiner voll— 
kommenſten Entwickelung am Rücken einen ſtumpferen, am Bauche einen ſchärferen Kiel 

bekommt, von vorn nach hinten breiter wird und in der Seitenanſicht an eine Sichel er— 
innert. Zwiſchen beiden Formen liegen viele Übergänge, die manchmal zweifelhaft laſſen, 
welche der beiden Grundformen anzunehmen ſei, dann entſcheiden die übrigen Teile, welche 
ja niemals außer acht gelaſſen werden dürfen, und beſonders auch die letzte Hälfte des 
Hinterleibes ſelbſt, der zu den zuſammengedrückten zählt, ſobald dieſe darauf hinweiſt. Sehr 
charakteriſtiſch wird für viele Weibchen der Hinterleib durch den hervorſtehenden, bisweilen 
ſehr langen Legbohrer, von deſſen Bau das Nötige bereits beigebracht worden iſt. Seine 
verhältnismäßige Länge und der Umſtand, ob er aus der Spitze oder durch eine Spalte am 
Bauche beim Gebrauche heraustritt, wird bei der Unterſcheidung von großer Bedeutung. 

Die beiden ſtets etwas behaarten Klappen, welche ſein Futteral bilden, ſind natürlich immer 

an der Spitze des Hinterleibes angeheftet, aber darum braucht nicht aus dieſer gerade der 
Bohrer ſelbſt hervorzukommen, vielmehr wird häufig ein gut Teil ſeiner Wurzel durch den 
Leib ſelbſt umhüllt. In anderen Fällen fehlt jener äußere Schwanz ganz, weil der kurze 
Bohrer, welcher hier genau dem Stachel der Stechimmen gleicht, im Bauche ſelbſt hin— 
reichenden Platz findet. Die Kennzeichen am Hinterleib und an den Fühlern prägen ſich 
vorzugsweiſe bei den Weibchen aus, die daher leichter zu unterſcheiden ſind als die viel ein— 
förmiger gebauten Männchen. Erwägt man nun noch, daß dieſe auch in der Färbung bis— 
weilen weſentlich von ihren Weibchen abweichen, und daß man die Tiere nur in ſehr ſeltenen 
Fällen in der Vereinigung antrifft, welche die meiſten während der Nacht oder ſonſt im Ver— 
borgenen vornehmen, ſo wird man die große Unſicherheit, welche in den verſchiedenen An— 
ſichten der Forſcher ihren Ausdruck findet, die vielen Namen ein und desſelben Tieres und 
die zweifelhaften Vermählungen, welche an toten Stücken in den Sammlungen vorgenommen 
wurden, leicht begreiflich finden. Gleichzeitig ergeht an den ſtrebſamen Naturfreund die 
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dringende Mahnung, durch aufmerkſame Beobachtung ein Feld ausbauen zu helfen, welches 
noch ſehr der Pflege fähig iſt, ein Feld, welchem nur vereinigte Kräfte wirklich Erſprieß⸗ 
liches abgewinnen können. Aa 

Um des mächtigen Heeres dieſer Schlupfweſpen einigermaßen Herr zu werden, hat 

man ſie in fünf Sippen geteilt, welche zwar in ihren Hauptformen ſcharf geſchieden ſind, 
aber durch dem Ordner immer Schwierigkeiten bereitende Übergänge teilweiſe ineinander 
verſchmelzen. In die Mitte möchte ich die Ichneumonen (Ichneumones) ſtellen, als den 
Kern, die edelſten Formen der Familie. Der niedergedrückte, lanzettförmige Hinterleib iſt 
geſtielt, ſo zwar, daß der Hinterteil des erſten Ringes mit den übrigen höher ſteht als 
die Wurzel des Stieles. Die Luftlöcher jenes befinden ſich hinter ſeiner Mitte und liegen 
einander nicht näher als dem Hinterende des Ringes. Der Bohrer verbirgt ſich meiſt 
vollſtändig im Leibe. Die Spiegelzelle iſt fünfeckig mit dem Streben, nach dem Vorder— 
rande zu einen Winkel zu bilden. Die Fühler haben etwas geſchwollene Glieder, ſind beim 
Männchen immer borſtig, beim Weibchen ebenſo oder fadenförmig und im Tode vorn mehr 
oder weniger geringelt. Die Felder des Hinterrückens ſind hier am vollzähligſten und ſeine 
Luftlöcher nur bei den kleineren Arten kreisrund. Die Ichneumonen ſtellen die bunteſten 
Schlupfweſpen, Weibchen, an deren Körper Rot, Schwarz und Weiß oder Gelb ſich vereinigen, 

diejenigen reinen Farben, welche in der Familie überhaupt nur zur Geltung kommen; auch 
nehmen wir hier die größten Geſchlechtsunterſchiede im Kleide wahr. Die Larven, ſoweit 
man ſie kennt, zeichnen ſich durch eine gewiſſe Welkheit aus und ſcheinen nicht zu ſpinnen, 

weil ihnen größere Schmetterlingspuppen als Gehäuſe dienen. Man erzieht die Weſpen 
nach meinen Erfahrungen nur aus ſolchen, und zum Ausſchlüpfen nagen ſie ihnen den 
oberen Kopfteil weg. Das Weibchen beſchenkt daher die Raupe nur mit einem Ei. 

Die Cryptiden (Cryptidae) haben die Form des geſtielten Hinterleibes und die 
ſchwachknotigen Fühler mit den Ichneumonen gemein, auch zum Teil die fünfeckige Spiegel⸗ 
zelle, welche hier zum Quadrat hinneigt, und eine weniger vollkommene Felderung des 
Hinterrückens, unterſcheiden ſich aber von denſelben durch einen in der Ruhelage hervor— 
tretenden Bohrer, welcher aus einer Bauchſpalte kommt, ſowie dadurch, daß die Luft⸗ 
löcher des erſten Hinterleibsgliedes einander näher ſtehen als dem Ende desſelben; auch 
kommen hier meiſt viel ſchlankere Fühlerglieder vor und vielfach Verdickung vor der Spitze. 
Die Angehörigen dieſer Sippſchaft gehen ſchon viel zu weit auseinander, um mit wenigen 
Worten vollſtändig charakteriſiert werden zu können; die einzigen, im weiblichen Geſchlechte 
wenigſtens flügelloſen Ichneumoniden finden wir hier in der Gattung Pezomachus 
von Gravenhorſt vereinigt. 

Eine dritte Sippe, die Pimplarier (Pimplariae), kennzeichnet ſich im allgemeinen 

durch einen ſitzenden, niedergedrückten Hinterleib, an deſſen erſtem, nicht gebogenem Gliede 
die Luftlöcher in oder vor der Mitte ſtehen und über deſſen letztes Glied der weibliche 
Bohrer oft ſehr lang hinausragt. In der Regel iſt die Spiegelzelle dreieckig, fehlt aber 
auch ganz. Die Felderung des Hinterrückens tritt ſehr zurück, ſeine Luftlöcher ſind häu⸗ 
figer kreisrund und ſehr klein als länglich, die Fühlerglieder vorherrſchend vollkommen 
walzig und undeutlich voneinander geſchieden. 

Die Sichelweſpen (Ophionidae) ſtimmen in dem meiſt geradſtieligen, von den 
Seiten zuſammengedrückten Hinterleib überein, aus welchem der Bohrer kaum hervorragt. 
Die Fühlerglieder find cylindriſch, bei Hellwigia elegans, einem zierlichen, gelb und braun 
gefärbtem Weſpchen, werden ſie um ſo dicker, je näher ſie der Spitze kommen. Die Spiegel⸗ 
zelle iſt dreieckig oder fehlt. 

Von den Tryphoniden (Tryphonidae) endlich läßt ſich eigentlich nur ſagen, daß 
ſie diejenigen ſeien, welche nach Ausſcheidung der vorigen von der ganzen Familie noch 
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übrigbleiben. Bei vielen allerdings wird der teils ſitzende, teils geſtielte Hinterleib dadurch 
charakteriſtiſch, daß er drehrund und von vorn nach hinten etwas dicker wird, alſo kolbig 
verläuft und den Bohrer kaum ſehen läßt; wo dies nicht der Fall, erinnert die Körper— 
tracht an eine der übrigen Sippen, aber die Bildung der Fühler oder der Flügel oder 
eines anderen Teiles läßt die Verbindung damit nicht zu. Sie halten ſich gern am Schilfe 

und ſchilfartigen Gräſern auf. 
Ein gemeiner Tryphonide iſt der 11 mm lange Exenterus marginatorius 

(Fig. 1), kenntlich an den gelben Hinterrändern der Hinterleibsringe, veränderlich gelber 
Zeichnung an Kopf und Bruſtkaſten auf ſchwarzem, durch Runzelung rauhem Untergrunde 

und am Mangel jeglichen Enddornes der gelben, ſchwarz beſpitzten Hinterſchienen. Durch 

V 

1) Exenterus marginatorius, die Larve der Kiefernblattweſpe überf n, von der 
Schlupfweſpe; 3) von dem rechtmäßigen Bewohner verlaſſen. 4) Bassus albosignatus, auf eine Syrphuslarve eindringend. 

6) Banchus falcator, die Raupe der Forleule beſchleichend; 7) Larve der Schlupfweſpe. Natürliche Größe. 

einen Bogeneindruck ſcheidet ſich das Kopfſchild vom Geſicht ab. Eine dreieckige Spiegel— 
zelle kommt dem Vorderflügel zu, und der Hinterleib ſitzt mit ſeinem nach vorn kaum 
verſchmälerten, oben zweimal gekielten Grundgliede an dem etwas gefelderten, ſteil ab— 
fallenden Hinterrücken. Die Weſpe fliegt vorzugsweiſe in Kiefernwäldern, weil ſie hier 
für ihre Larve in der gemeinen Kiefernblattweſpe (Lophyrus pini) das Wohntier antrifft. 
Mit der allen Schlupfweſpen eignen Spürgabe und durch die fortwährende Beweglichkeit 
iſt die grüne, faſt erwachſene Larve der Kiefernweſpe vom Schlupfweſpenweibchen bald 

aufgefunden. Es wird ihr äußerlich ein Ei durch ein Häkchen angehängt, was ſie trotz 
ihres abwehrenden Umherſchnellens mit dem Körper leiden muß. Sie ſpinnt ſich nun ein 

tonnenförmiges Gehäuſe, um darin, wie ſie in den geſunden Tagen gewohnt iſt, zu über— 
wintern. Das Schmarotzerei kriecht aus, die Larve bleibt äußerlich ſitzen und ſaugt ihren 
Wirt gründlich aus, von welchem ſich ſchließlich nur noch die zuſammengeſchrumpfte Haut 
in der einen Ecke des von ihm angefertigten Geſpinſtes vorfindet, während der Eindring— 
ling ſein eignes anfertigt, welches den Innenraum von jenem nur halb ausfüllt. Statt 

der Blattweſpe arbeitet ſich im nächſten Jahre durch die doppelte Umhüllung unſer Trypho— 
nide heraus, und zwar nicht durch einen am Scheitel abgenagten Deckel, wie es die Blatt— 
weſpe gethan haben würde, ſondern durch ein unregelmäßiges, immerhin aber rundes Loch 
ſeitwärts des Scheitels. 

Eine andere Gattung, von welcher mehrere zierliche und bunte Arten häufig vor— 
kommen, heißt Bassus und wird leicht kenntlich durch das faſt quadratiſche Grundglied, 
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mit welchem der ſtark niedergedrückte, kurz ovale Hinterleib am Bruſtkaſten ſitzt. Einigen 
Arten fehlt die Spiegelzelle, bei anderen iſt ſie vorhanden und dreieckig, die erſte rück— 
laufende Ader winkelig gebogen. Der Bassus albosignatus (Fig 4, S. 335) hat keine 
weiteren Entdeckungsreiſen anzutreten, wenn er ſeine Eier unterbringen will. Als fleißiger 
Beſucher von Blattlauskolonien, deren Süßigkeiten er nachgeht, findet er in den von den 

Blattläuſen ſelbſt lebenden Maden der Schwebfliegen (Syrphus) den Gegenſtand ſeines 
Verlangens. Die wie ein kleiner Blutegel geſtaltete Made wird mit einem Ei beſchenkt. Das 
ſcheint ſie wenig zu kümmern; denn ſie frißt weiter, wird größer und ſpinnt ſich zuletzt 
ihr tropfenförmiges Gehäuſe, welches ſeitlich der Länge nach einer Nadel, einem Blatte 
oder einem anderen Pflanzenteil angeheftet iſt. Unmittelbar in dieſem Geſpinſte ent⸗ 
wickelt ſich aber keine Fliegen-, ſondern eine Schlupfweſpenpuppe und aus dieſer das 
Weſpchen, welches 5,17 — 8,57 mm lang, wahrſcheinlich je nachdem es in einer kleineren 
oder größeren Syrphus-Larve ſchmarotzte, und an ſeinem ſchwarzen Körper reichlich weiß 
gezeichnet iſt, am Kopfſchilde nämlich, an den inneren Augenrändern, den Flügelſchüppchen 
und darunter, dem Schildchen und Hinterſchildchen, den Hinterrändern mehrerer Leibes- 
glieder und endlich in einem Ringe an den ſchwarzen Hinterſchienen; im übrigen ſehen 
die Beine lebhaft rot aus. Dem Vorderflügel fehlt die Spiegelzelle. Noch andere Arten 
wurden bei gleicher Lebensweiſe betroffen, eine als Schmarotzer in der Larve von Marien— 
käferchen (Coceinella), welche bekanntlich gleichfalls die Blattläuſe aufzehren. 

Der Banchus falcator, deſſen Weibchen Fabricius für eine andere Art hielt und 
Banchus venator genannt hat, iſt eine Sichelweſpe, aber inſofern noch keine echte, als 
der ſitzende Hinterleib erſt in ſeiner zweiten Hälfte den Sippencharakter annimmt und 
ſich von den Seiten her ſtark zuſammendrückt. Die Gattung läßt ſich überdies noch an 
dem Schildchen erkennen, welches in einem mehr oder weniger ſcharfen Dorn ausgezogen 
iſt, an den linienförmigen Luftlöchern des Hinterrückens, der faſt rhombiſchen Spiegelzelle 
und den gekämmten Fußklauen. Beide Geſchlechter unterſcheiden ſich nicht nur in der 
Färbung des Körpers, ſondern auch in der Form des Hinterleibes, und daraus laſſen 
ſich die von verſchiedenen Forſchern begangenen Fehler leicht erklären. Beim Männchen 
wird der ſichelförmig gekrümmte Hinterleib in der Seitenanſicht von vorn nach hinten 

breiter, ſtutzt ſich am Ende ſchräg nach unten ab und läßt hier ein paar Läppchen hervor: 
ſehen, welche für die Bohrerſcheide gehalten werden könnten, während ſie den männlichen 
Geſchlechtsteilen angehören. Über dem ſo gebildeten glänzend ſchwarzen Hinterleib liegen 
bei der genannten Art vier gelbe, ſattelartige Flecke. Von gleicher Farbe ſind die ſchlanken 
Beine, mit Ausnahme der Hüften und Schienenſpitzen an den hinterſten, Schildchen, Flügel- 
ſchüppchen, ein Dreieck davor, zwei Längsflecke darunter und endlich der größte Teil des 

Vorderkopfes ſamt der Unterſeite der fadenförmigen Fühler. Das Weibchen vergegen— 
wärtigt die Abbildung (Fig. 6, S. 335) und zeigt vor allem einen ſpitz verlaufenden Hinter- 
leib. Es trägt ſich vorherrſchend ſchwarz, nur die Vorderhälfte des Hinterleibes, die Beine 
mit Ausſchluß ſämtlicher Hüften und der Schienenſpitze an den hinterſten ſehen gelblich- 
rot aus. Bei beiden Geſchlechtern trüben ſich die Flügel in Gelb. Die Banchen ſchmarotzen 
in Schmetterlingsraupen, vorzugsweiſe in ſolchen von Eulen. Dieſelben gelangen nicht 
zur Verpuppung, ſondern ſtatt ihrer Puppe erſcheint ein ſchwarzes Gehäuſe, wie das vom 

Banchus falcator abgebildete. Ein ſolches Geſpinſt hat bedeutende Feſtigkeit, denn es 
beſteht aus 6—7 dicht aufeinander liegenden Häuten, welche alle durchnagt ſein wollen, 

ehe der Kerf ſeine Freiheit erlangt. Derartige Futterale ſcheinen den Sichelweſpen beſon— 
ders eigen zu ſein; denn ich erzog daraus die verſchiedenſten Arten derſelben, wie beiſpiels⸗ 

weiſe mehrere der verwandten Gattung Exetastes. Auch bei ihr ſitzt der Hinterleib an, 
ſpitzt ſich beim ſchlanken Männchen zu, während er beim Weibchen nach hinten etwas breiter 
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wird (in der Seitenanſicht) und den Bohrer kurz hervorragen läßt. Die Klauen ſind hier 
einfach, die Luftlöcher des Hinterrückens oval oder kreisrund; die verhältnismäßig kleinere 
Spiegelzelle hängt nicht ſelten an einem Stielchen. 

Die bei weitem größere Menge der Sichelweſpen kennzeichnet ſich durch einen geſtielten, 

nach hinten allmählich breiter werdenden Hinterleib und eine Körpertracht, wie ſie das 
Anomalon auf unſerem Bilde vergegenwärtigt. An den Bäumen und Gebüſchen, vor— 
zugsweiſe der Wälder, ſuchend zwiſchen ihren Blättern, ſchwebt in höchſter Anmut die 
Kiefernſpinner-Sichelweſpe (Anomalon circumflexum, Fig. 6) und ihre zahl: 
reichen, ſehr ähnlichen Verwandten. Zierlich ſtreckt ſie ihre langen Hinterbeine aus, hält 
die Fühler in die Höhe und den ſchmächtigen Hinterleib ſanft geſchwungen nach unten. 
Sie läßt ſich zuzeiten auf ein Blatt nieder, um den Honigſaft, den eine Blattlaus ſpendete, 

II. 
N 

— — 
— 

Kiefernſpinner-Sichelweſpe (Anomalon eircumffexum): 1—5) Entwickelungsſtufen; außer 4 alles vergrößert. 6) Weib— 
liche Weſpe. 7) Ophion undulatus, eine Cucullienraupe anſtechend; 8) vergrößertes Puppengehäuſe von Ophion undulatus. 

aufzuſaugen, oder von einem noch übriggebliebenen Regentropfen zu naſchen, und erhebt 
ſich darauf wieder zu neuem Spiele, aber ſtets mit einer gewiſſen Ruhe und Würde, als 
wenn ihr jede Bewegung von einem Tanzmeiſter ſchulgerecht beigebracht worden wäre und 
ſie ſich befleißige, pedantiſch alle Regeln des Anſtandes zu befolgen. Hat ſie eine ihre ge— 
nehme Raupe gefunden, ſo wird dieſelbe mit einem Ei beſchenkt. Die demſelben entſchlüpfte 

Larve lebt frei in der Raupe, iſt 2,25 mm lang, nicht viel dicker als ein Pferdehaar, hat 
einen braunen, hornigen Kopf, einen langen Schwanz und ſieht genau aus wie Figur 1. 
Auf einer zweiten Stufe ihrer Entwickelung, welche Figur 2 darſtellt, wächſt ſie in der Breite 
und verkürzt ſich in der anderen Richtung, weil der Schwanz mehr ſchwindet. Der Haupt— 
ſtrang der Atmungswerkzeuge mit den erſten Anfängen ſeiner Verzweigung beweiſt den 
Fortſchritt in der Entwickelung. Auf der dritten Stufe (3) finden ſich die Luftröhren 
vollſtändig verzweigt, aber noch keine Luftlöcher; Ratzeburg fragt, ob etwa der weiter 
verkürzte, ſichelförmige Schwanz deren Stelle vertreten möchte. Zu den anfangs vorhan— 
denen Kinnbacken haben ſich Unterkiefer und Lippe eingefunden, gegliederte Taſter und 
Fühler ſind vorgeſproßt und dadurch die Mundteile vervollſtändigt. Dieſe Larvenform 
fand Ratzeburg in eine Haut eingeſchloſſen, deren Gegenwart er ſich nicht erklären konnte. 
Auf der vierten Stufe (4) endlich erhält die Larve die Beſchaffenheit, in welcher man 
andere Schmarotzer kennt. Der Kopf erſcheint jetzt verhältnismäßig klein, mehr zum Saugen 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 22 
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eingerichtet, und der Schwanz als entgegengeſetzter Pol iſt verſchwunden. Das Tier ſcheint 
nun weniger mit der Aufnahme von Nahrung beſchäftigt zu ſein, als mit der Behaup⸗ 
tung ſeines Platzes in dem mehr und mehr verderbenden Wirte. Während mit dem 
Schmarotzer die eben angedeuteten Veränderungen vorgehen, wächſt dieſer, häutet ſich, 
hält ſeinen Winterſchlaf, wenn es die Spinnerraupe war, häutet ſich wieder, ſpinnt ein 
Gehäuſe und wird zur Puppe, und erſt in dieſer nimmt die Larve die Geſtalt von Figur 5 

an, d. h. ſie verwandelt ſich gleichfalls in eine Puppe. Im Mai oder Juni gelangt dieſe 
zur Vollendung, und unſere Weſpe frißt ſich heraus. Kopf, Rumpf, äußerſte Spitze des 
Hinterleibes, Hüften und an den Hinterbeinen die Spitze der Schenkel und Schienen ſehen 
ſchwarz aus, das übrige, wozu die inneren Augenränder, Taſter und Schildchen gehören, 
gelbrot, die Füße am lichteſten, die Fühler braunrot. Die Gattungsmerkmale, ſoweit Flügel 
und die lange Ferſe der Hinterfüße ſich daran beteiligen, zeigt die Abbildung; beachtens— 

wert und dazu gehörig ſind noch: das vorn geſtutzte Kopfſchild und zwei ungleiche End— 
zähne der Kinnbacken, ovale Luftlöcher des Hinterrückens und die einfachen Klauen. Ahn⸗ 
liche Formveränderungen mögen die Larven der anderen, ebenſo ſchmarotzenden Immen 
durchlaufen, wenigſtens liegen noch einige Beobachtungen Ratzeburgs vor, welche darauf 
ſchließen laſſen. 

Sehr zahlreiche Sippengenoſſen ſcheinen infolge der Tracht und gleichen Färbung 
ihres Körpers dem ungeübten Blicke einer und derſelben Art anzugehören, denn überall 
auf Gebüſch, in Zäunen, an Blumen begegnen uns lehmgelbe Sichelweſpen, welche mit 
aufgehobenen Flügeln darauf umherſpazieren, in trägem, taumelndem Fluge, bei welchem 
das Schwirren der Flügel bisweilen hörbar wird, ſich auf und davon machen, um in 
nächſter Nähe mit einer gewiſſen Schwerfälligkeit wieder niederzugehen und zu ſuchen, 
was ſie vorher nicht fanden. Dieſe Tiere haben genau dieſelbe Geſtalt wie das eben be: 
ſprochene Anomalon, ergeben ſich aber bei näherer Betrachtung als nicht nur in den Arten 
verſchieden, ſondern gehören auch mehreren Gattungen an, vorzugsweiſe zweien. Die eine, 

Ophion, welche der ganzen Sippe den Namen gab, breitet ſich in zahlreichen Arten mit 
gleichem, unſcheinbarem Gewande über alle Erdteile aus. Sie läßt ſich ſehr leicht durch 

das Flügelgeäder von allen anderen Sichelweſpen unterſcheiden. Die beiden rücklaufen— 
den Adern werden hier nämlich von der erſten Unterrandzelle allein aufge— 
nommen, weil die Spiegelzelle durch Fehlſchlagen ihres inneren Nervs abhanden ge— 
kommen iſt, wie unſere Abbildung des Ophion undulatus (Fig. 7) erkennen läßt. Wir 
werden ſpäter Beiſpielen begegnen, wo ſie durch Schwinden des äußeren Nervs unvoll— 
ſtändig wird, aber kein zweites der eben bezeichneten Art. Überdies ſind die Klauen ge⸗ 
kämmt und der Hinterrücken glatt, während er bei Anomalon und anderen Runzeln zeigt. 
Weiter verläßt bei der Verwandlung die Larve ihren Wirt und fertigt ein Geſpinſt, 
welches äußerlich verſchiedenfarbige Querbinden zeigt. Unbedeutende Farbenunterſchiede 

zwiſchen Braungrau, ſchmutzig Gelbrot, ob auf den Vorderflügeln Hornfleckchen ſichtbar 
find oder nicht, und ähnliche Dinge müſſen beachtet werden, wenn man die Arten er: 
kennen will. Die zweite hier in Betracht kommende Gattung Paniscus hat das Flügel- 
geäder von Anomalon, unterſcheidet ſich aber hauptſächlich durch gekämmte Fußklauen 
von dieſer und von verwandten anderen Gattungen dadurch, daß die Luftlöcher des erſten 
Hinterleibsgliedes vor deſſen Mitte ſtehen. Ja, ein Tryphonide (Mesoleptus testaceus) 
kann ſelbſt von einem geübten Auge wegen ſeiner gleichen Körperfarbe leicht mit hierher- 
gezogen werden. Ich erwähne alle dieſe Sichelweſpen nicht, um einer Verwechſelung ver: 
ſelben miteinander vorzubeugen, denn dazu bedürfte es weitläufigere Auseinanderſetzungen, 
ſondern wegen eines ſchon von Degeer und anderen beobachteten, höchſt intereſſanten 
Punktes aus ihrer Entwickelungsgeſchichte. Ich meine die ſchon oben flüchtig erwähnten 
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geſtielten Eier, welche bei Ophioniden und Tryphoniden wahrgenommen worden ſind. 
Dieſelben hängen manchmal der weiblichen Weſpe einzeln oder in gedrängten Trauben 
an der Hinterleibsſpitze. Was ſollen ſie hier? Ich kann mir dieſe Erſcheinung nur da— 

durch erklären, daß das Weibchen den Drang zum Ablegen der Eier hatte und den 
Gegenſtand nicht fand, dem es dieſelben anvertrauen konnte. Dergleichen geſtielte 
Eier fand ich ſchon öfters zu einem bis dreien an verſchiedenen Stellen, vorzugsweiſe 

aber in der Nähe des Kopfes an einer und der anderen nackten Schmetterlingsraupe. 
Dieſelben ſehen glänzend ſchwarz aus, den Samen mancher Pflanzen, etwa des bekannten 
Fuchsſchwanzes, nicht unähnlich, und ſind durch ein Häkchen in der Raupenhaut befeſtigt. 
Nach den von mir gemachten Erfahrungen kommen bei der weiteren Entwickelung der Eier 
zwei weſentlich verſchiedene Fälle vor. Vor einigen Jahren fand ich die ſchöne Raupe 
der Hybocampa Milhauseri, eines bei den Sammlern der Seltenheit wegen in hohem 
Anſehen ſtehenden Spinners. Leider war ſie angeſtochen; denn an der linken Seite der 
vorderen Ringe ſaßen zwei Eier von dem oben beſchriebenen Ausſehen. In der Hoff— 
nung, noch zur rechten Zeit als Arzt aufzutreten, zerdrückte ich dieſelben mit einer Pin— 

zette, merkte aber leider dabei, daß ich es nur noch mit leeren Schalen zu thun hatte, 
der Inhalt alſo ſchon in den Raupenkörper eingedrungen ſein mußte. Deſſen ungeachtet 
ward die Raupe ſorgfältig gepflegt und ihr ein Stück Eichenrinde gegeben, um ihr daran 
die Verpuppung zu ermöglichen. Dieſelbe erfolgte auch in äußerlich vollkommen regelrechter 
Weiſe. Sie nagte ein flaches, elliptiſches Lager aus, ſpann eine mit den Abnagſeln unter— 

miſchte flache Hülſe darüber, und die ſchützende Hülle war ſo kunſtgerecht angelegt, wie 
im Freien, ſo verborgen, daß ſie nur ein geübter Blick von den übrigen Unebenheiten 
eines Eichenſtammes unterſcheiden konnte. Alles dies geſchah im Spätſommer. Im Mai 
des nächſten Jahres mußte der Schmetterling erſcheinen, falls die Anlage zu ihm noch 
vorhanden war. Ehe aber die Zeit heran kam, trieb mich die Neugierde. Das Geſpinſt 
ward vorſichtig geöffnet und ſiehe da, ſtatt der dasſelbe gänzlich füllenden Schmetterlings— 
puppe fand ſich eine geſtreckte, ſchwarze Tonnenpuppe, mir längſt ſchon als die einer 
Schlupfweſpe bekannt. Einige Wochen ſpäter kam denn auch eine ſolche lehmgelbe Sichel— 
weſpe, der Paniscus testaceus, daraus hervorſpaziert, welchen ich ſchon zweimal bei 
früheren Gelegenheiten aus demſelben Schmetterlingsgeſpinſt erzogen hatte. Was aus 
dem zweiten Ei geworden ſein mochte, kann ich nicht angeben. Ein zweiter Fall, den ich 
hier erzählen will, um eine andere Schmarotzerweiſe zu veranſchaulichen, iſt folgender: 
Im Spätſommer trug ich eine Anzahl nackter Raupen einer eben nicht ſeltenen Eule, der 
Naenia typica, ein. Sie waren noch ziemlich jung und wurden mit dem auf allen Wegen 

wachſenden Vogelknöterich (Polygonum aviculare) gefüttert. Bald bemerkte ich, daß 
einige Raupen in ihrem Wachstum zurückblieben, während die übrigen fröhlich gediehen. 
Bei näherer Unterſuchung fanden ſie ſich angeſtochen, und zwar nahe am Kopfe mit einem 
oder zweien der oben beſchriebenen Eier behaftet. Mit denſelben hatten ſie ſich, wie die 
übrigen, gehäutet, waren dabei wohl ihre alte Haut, aber nicht die gefährlichen Anhängſel 
los geworden. Zwei dieſer kranken Raupen nahm ich unter meine beſondere Aufſicht, 
brachte ſie mit Futter in ein Pappſchächtelchen und ſah des Tages öfters nach ihrem Be— 
finden. Jede hatte ein Ei zur Seite des Nackens ſitzen. Alsbald ſpaltete ſich dieſes durch 
einen Längsriß, und der vordere Teil einer Made ward ſichtbar. Bei der einen Raupe 
wuchs dieſelbe anſcheinend nur langſam, häutete ſich einmal und ward zu einem kleinen 

Püppchen; auch die Raupe gab eine, aber am Kopfe verkrüppelte Puppe. Leider verkam 
das Schlupfweſpenpüppchen. Durch die Beobachtung iſt nur feſtgeſtellt, daß das Ei von 

einer kleineren Zehrweſpe angeſtochen war und dadurch für die Raupe weniger ſchädlich 
gemacht wurde, indeſſen doch deren regelrechte Entwickelung verhinderte. Ganz anders 
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geſtalteten ſich die Verhältniſſe bei dem zweiten Patienten. Die Made ſog, mit der hinteren 
Körperhälfte zunächſt gleichfalls in der Eiſchale ruhend, ſehr eifrig an dem Wohntiere, 
wie aus den Bewegungen der inneren, durch ihre dünne Haut durchſcheinenden Körper— 
teile und ihrem ſchnellen Wachstum erſichtlich war. Nach acht Tagen war ſie erwachſen, 

jenes vollkommen ausgeſogen. Sie fing nun an zu ſpinnen, ſchien aber nicht in der für ſie 
erſprießlichen Lage zu ſein; denn ſie fertigte nur ein hohes Polſter auf dem Boden der 

Schachtel und brachte kein geſchloſſenes Gehäuſe zu ſtande. Trotzdem ward ſie, frei 
ruhend auf dieſem Geſpinſte, zu einer Puppe. Als der Kerf ſo ziemlich entwickelt war, 
durch ſeine lehmgelbe Farbe und die Körpergeſtalt deutlich genug nachwies, daß er dem 
hier in Rede ſtehenden Formkreiſe angehöre, ſtarb er, weil ihm die nötige Feuchtigkeit 
gefehlt haben mochte. Wenn angenommen werden dürfte, daß eine und dieſelbe Art in 
dem einen Falle innerlich, in einem anderen äußerlich ſchmarotzen könne, möchte ich das 
verkrüppelte Tier für nichts anderes als den bereits genannten Paniscus halten. Man hat 
ſeitdem wiederholt Paniscus-Arten in gleicher Weiſe ſchmarotzend beobachtet. 

Gravenhorſt beſchrieb 1829 in ſeiner „Ichneumonologia europaea“ unter der 
Gattung Ichneumon 274 Arten, welche in Europa und vorzugsweiſe in Deutſchland leben, 
darunter nicht wenige nur in dem einen Geſchlechte. Die richtige Vereinigung je zweier 
Geſchlechter zu einer Art ſtellte ſich ſeit 1844 Wesmael in verſchiedenen Arbeiten der 

Brüſſeler Akademie zur Aufgabe, unter vorherrſchender Berückſichtigung der belgiſchen 
Arten. Die Zahl der Gattungen und Untergattungen vermehrte ſich hierbei nicht unbe— 
deutend, durch weitere Forſchungen nicht minder die der Arten. Es kommen hier die 
ſtattlichſten Formen und lebhafteſten Farben unter den Schlupfweſpen vor: rot, gelb, weiß, 
ſchwarz. Dieſe wenigen Farben bringen die größte Mannigfaltigkeit hervor, und in der 
Regel ſehen die Weibchen bunter aus, als die Männchen, wodurch die Zuſammenſtellung 
beider Geſchlechter zu einer und derſelben Art ungemein erſchwert wird. Die Weibchen 

laſſen ſich als ſolche leicht erkennen an etwas knotigen, im Tode immer mehr oder weniger 
gewundenen, faden- oder borſtenförmigen Fühlern, nur in ſeltenen Fällen an der kaum 
ſichtbaren Bohrerſcheide. Abgeſehen von einigen unter Moos oder in mürben Baum— 
ſtämmen überwinternden Ichneumonen, bekommt man vom Juni ab die meiſten zu ſehen. 

Die Flügel platt auf den Rücken gelegt, ſchnüffeln ſie an den Blättern der Gebüſche 
einzeln oder um ſo zahlreicher umher, wenn Blattläuſe für ſie ihre Süßigkeiten zurück— 

ließen, oder Raupen vorhanden ſind, denen ſie ihre Eier anvertrauen können. Man kann 

es raſcheln und kniſtern hören, wenn zahlreiche Arten in Gemeinſchaft mit anderen Immen 
derſelben Familie, beſonders auch mit Mordweſpen, flüchtigen Fliegen und anderen, im 
bunten Gemiſche als Leckermäuler oder Räuber ſich zuſammenfinden, und unterhaltend 
iſt es, ihnen allen zuzuſchauen und die Beweglichkeit der einen, die größere Schwerfällig- 

keit der anderen, die Furchtſamkeit dieſer, die Dreiſtigkeit jener Art zu beobachten. Das 
iſt ein Leben und Treiben wunderbarer Art, welches ſich ſchwer ſchildern läßt, ſondern 
ſelbſt angeſchaut ſein will, wenn es ſich um die richtige Würdigung handelt. Ich hatte 
einſt Gelegenheit, unter anderen Verhältniſſen ein ſolches Jahrmarktsleben dieſer kleinen 

Weſen, wie ich es nennen möchte, zu beobachten. Es war in einem trockenen Sommer, 

und jegliches Getier, jede Pflanze ſchmachtete nach erquickendem Regen. Ein Gewitter hatte 
denſelben gebracht, und in einem breiten Fahrwege, der ſtellenweiſe beſchattet durch einen 
gemiſchten Laub- und Nadelwald hinzog, hatten ſich feuchte Stellen und einige Pfützen 
zwiſchen Graswuchs und Brombeergeſtrüpp erhalten. Dieſen Weg wandelte ich in den 
ſpäten Nachmittagsſtunden und gewahrte ein Leben, welches mich wahrhaft in Staunen 
ſetzte und erſt recht erkennen ließ, wie unentbehrlich das Waſſer auch für dieſe Geſchöpfe 
iſt, welche doch ſonſt mit ihm gar nichts zu ſchaffen haben. Tauſende von durſtigen Kerfen 
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hatten ſich hier zuſammengefunden, große und kleine Schlupfweſpen, geſchwänzte und 
ungeſchwänzte, ſicheltragende und die ſchmucken Formen der in Rede ſtehenden Ichneu— 
monen, Fliegen und Schmetterlinge. Alles tummelte ſich in buntem Gemiſch, fliegend und 
kriechend. Das kühle Gras, vor allem aber die feuchten Ränder der Pfützen übten eine 
unwiderſtehliche Anziehungskraft auf dieſe Kerfe aus und ſchienen einen gewiſſen fried— 
lichen Sinn auszugießen über die ſonſt kriegeriſchen, einander zum Teil befeindenden 
Weſen. Leider verſchieben die Ichneumonen wie die meiſten anderen Familiengenoſſen 
die Hauptaufgabe ihres Lebens, das Paarungsgeſchäft und die Brutpflege, auf die Nacht, 
oder verrichten ſie mindeſtens ſo im Verborgenen und verſteckt im Graſe, daß erſteres, 

ſo viel mir bekannt, noch von niemand, das Anſtechen einer Raupe ſehr vereinzelt und 
nur dann beobachtet wird, wenn gewiſſe Raupen vorübergehend in verheerender Menge 
vorhanden ſind. 

Unſere Abbildung vergegenwärtigt in dem männlichen Ichneumon pisorius (Fig. 1, 
S. 342), einer der größten deutſchen Arten, die Körpertracht der ganzen Sippe und in 
der darunter liegenden, ihres Scheitels beraubten Puppenhülſe des Fichtenſchwärmers die 
Art, wie ſich dieſe Weſen aus ihrem Sarge befreien. Zur Charakteriſtik des genannten 
ſei bemerkt, daß der Hinterleibsſtiel nicht breiter als hoch, das Ende des ſiebengliederigen 
Leibes beim Weibchen zugeſpitzt iſt und die letzte Bauchſchuppe vom Urſprung des Bohrers 
etwas entfernt ſteht, daß die Luftlöcher des Hinterrückens geſtreckt, Rücken- und Kopfſchild 
ohne beſondere Auszeichnung ſind. Hierin liegen im Vereine mit den bereits oben er— 
wähnten Sippenkennzeichen, namentlich auch des Flügelgeäders (Fig. 3, S. 214), die 

Merkmale der Gattung Ichneumon, wie ſie Wesmael auffaßt. Die abgebildete Art 
gehört zu der Gruppe, in welcher der Hinterſtiel nadelriſſig erſcheint, die Eindrücke am 

Grunde des zweiten Ringes (Gaſtrocölen) tiefgrubig und mindeſtens ſo breit wie ihr eben— 
falls längsriſſiger Zwiſchenraum ſind, die Furche zwiſchen dem genannten und dem folgen— 
den Ringe tief, das obere Mittelfeld des Hinterrückens faſt quadratiſch, höchſtens vorn 
etwas gerundet iſt, und in welcher ſich die weiblichen Fühler, wie die aller Männchen, 
vorn zuſpitzen. Bei ihr ſind Schildchen und je eine Linie an der Flügelwurzel gelb, der 
durch Punktierung matte Hinterleib, mit Ausnahme des braunen Stielgliedes, bleich roſt— 
rot. Das Männchen hat das ganze Geſicht und die Beine vorherrſchend gelb, das Weibchen 
nur Stirn- und Scheitelränder der Augen und an den ſchwarzen Beinen die Mitte der 
Schienen, überdies einen Ring um die Fühler weiß. Die nicht erwähnten Körperteile 
ſehen ſchwarz aus. Der Ichneumon pisorius treibt ſich vom Juni ab in gemiſchten Nadel— 
wäldern umher, in ſeiner Größe die Überlegenheit über ſeinesgleichen fühlend; denn er 
iſt ein kecker, luſtiger Geſelle. Im Fluge ſchwirren feine weingelben Flügel vernehmlich. 

Das Weibchen ſticht größere Schwärmerraupen an, beſonders die des an ſeinem Wohn— 
orte meiſt nicht ſeltenen Kiefernſchwärmers, legt aber nur ein Ei in jede. Die Geſtochene 
wird von dem Schmarotzer im Leibe wenig beläſtigt; denn ſie gelangt zu äußerlich regel— 
rechter Verwandlung in die Puppe. Hier aber mag das Leben des Eindringlings erſt 

zur wahren Geltung kommen; allmählich wird die Puppe ſtarr und leicht, und wenn man 
ſie im rechten Zeitpunkt öffnet, findet man eine gelblichweiße, welle Made von 45 mm 

Länge darin. An jeder Seite führt ſie über den ſtark wulſtigen Rändern der Glieder 
neun Luftlöcher, deren drei hinterſte unentwickelter erſcheinen und weniger gelb durch— 
ſchimmern als die übrigen. Nach der Verwandlung zur Puppe liegt ſie in der Regel nur 
14 Tage, bis die Fliege erſcheint. — Im Weſen, in der Größe und der allgemeinen Färbung 
ungemein ähnlich iſt der gleich häufige Iehneumon fusorius, nur daß bei ihm Schildchen 
und Scheitelränder der Augen und bisweilen ein, auch zwei Punkte an der Flügelwurzel 
weiß, die Schienen und Tarſen dagegen rot ausſehen. 
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Nicht ſchwer unterſcheidet man die Weibchen der Gattung Amblyteles von Ichneu- 
mon durch die ſtumpfere Hinterleibsſpitze und die fie faſt ganz erreichende letzte Bauch: 
ſchuppe, welche der Bohrerwurzel hier viel näher liegt als dort; viele zeichnen ſich durch 
beſonderen Glanz der Körperoberfläche und lebhafte Farben aus, auch ringeln ſich ihre 
ſchlanken Fühler weniger eng als bei Ichneumon. Man kennt einige 40 Arten, welche 
faſt alle der Größe und Farbe nach zu den ſtattlichſten Ichneumonen gehören und durch— 
ſchnittlich 175 mm meſſen, aber auch größer ſein können. Die zahlreichen kleineren Arten 
der Sippe ſind meiſt eintöniger in den Farben, am Hinterleibe ſchwarz oder rot gefärbt, 
am Kopfſchilde oder an den Hinterhüften mit beſonderen Auszeichnungen und am Hinter— 
rücken mit kreisrunden Luftlöchern verſehen. Wesmael hat ſie auf eine große Menge 

1) Männchen des Ichneumon pisorius und Puppe des Fichtenſchwärmers, der 'es entſproſſen. 2) Cryptus tarsoleucus, 
Männchen. 3) Weibchen von Mesostenus gladiator. 4) Männchen und eierlegendes Weibchen des Ephialtes manifestator. 

Alles natürliche Größe. 

weiterer Untergattungen verteilt, die wir jedoch, wie jo viele andere, mit tiefem Still 
ſchweigen übergehen müſſen. 

Den natürlichſten Übergang von den Ichneumonen zu den Cryptiden bildet die 
Gattung Phygadeuon, welche aus meiſt kleineren, unterſetzten Weſpen beſteht. Die weib— 
lichen Fühler ſetzen ſehr kurze, knotige Glieder zuſammen, deren längſtes drittes höchſtens 
das Doppelte ſeiner Breite erreicht; dieſelben rollen ſich ſtark und enden ſtumpf. Bisweilen 

ſtrecken ſie ſich mehr und verbreitern ſich vor der Spitze, oder, findet dieſe Erweiterung 
nicht ſtatt, ſo gibt die mehr entwickelte Felderung des Hinterrückens gegen die übrigen 
Genoſſen der Sippe ein gutes Unterſcheidungsmerkmal ab. Der Bohrer ragt nur wenig 
über die Spitze des ovalen, geſtielten Hinterleibes hervor und kommt aus einer Baud)- 
ſpalte. Bei den Männchen verbreitert ſich der Hinterſtiel merklich im Vergleich zum Stiele 
und verläuft gleichfalls nicht in derſelben Ebene mit ihm. Trotz dieſer Formgleichheit 
mit den Ichneumonen und trotz der Übereinſtimmung beim Verlaufe des Flügelgeäders 
wird durch die ſchon oben bei den Sippenunterſchieden angegebene andere Lage der Luft— 
löcher, durch die glatten, in den Gliedern wenig abgeſetzten Fühler auch im männlichen Ge— 
ſchlecht zwiſchen beiden eine unverkennbare Grenzlinie gezogen. — Eine der größeren und 
gemeinſten Arten, welche 6,5 — 8,75 mm in die Länge mißt, ift der Phygadeuon pterono- 
rum, der gewöhnliche Schmarotzer in den Tönnchen der öfters ſchon erwähnten Kiefern— 

Blattweſpe (Lophyrus pini). Ratzeburg hatte im Herbſt eine Menge Tonnenpüppchen 
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der eben genannten Blattweſpe unter Moos geſammelt und in die warme Stube gebracht. 
Am 24. April des folgenden Jahres erſchienen zwei Stück eines kleinen Cryptiden, des 
Hemiteles areator. Die beiden Geſpinſte, aus welchen ſie hervorgekommen waren, wurden 

einer näheren Unterſuchung unterworfen, und merkwürdigerweiſe befanden ſich darin 
zunächſt der rechte Bewohner, die Blattweſpe, deren Flügel nicht ordentlich entfaltet 
waren, ſodann der Phygadeuon vollkommen flugfertig. Wie läßt ſich dieſer ungewöhnliche 
Fall erklären? Wahrſcheinlich hatte die Blattweſpenlarve, als fie vom Phygadeuon an- 
geſtochen wurde, in ihrer Entwickelung einen ſo bedeutenden Vorſprung, daß ihre regel— 
rechte Verpuppung und Entwickelung nicht mehr verhindert werden konnte. Die Phyga- 
deuon-Larve hatte denſelben Vorſprung, als der Hemiteles ihr ſein Ei anvertraute, und 

es entwickelten ſich alle drei, aber auch nur ſo eben; denn jenen zweien fehlte die Kraft 
zum Durchbrechen des Geſpinſtes. 

Die Gattung Cryptus, welche ſich auf der ganzen Erde ausbreitet, unterſcheidet ſich 

von Ichneumon durch den heraustretenden Legbohrer der Weibchen, eine meiſt zu der 
Vierecksform neigenden Spiegelzelle und ſehr unvollkommene, meiſt ſich auf zwei Quer— 
leiſten beſchränkende Felderung des Hinterrückens. Das Männchen des Cryptus tarso- 

leucus (Fig. 2, S. 342) möge die ſchlanke Geſtalt des anderen Geſchlechtes vorführen, 
bei welchem, wie bei vielen anderen Arten, einige weiße Glieder der Hinterfüße vor— 
kommen. Cryptus ſchmarotzt, und zwar meiſt in mehreren Stücken gleichzeitig, beſonders 
bei Blattweſpen und Spinnern. 

Wir ſehen über dem Cryptus tarsoleucus einen weiblichen Mesostenus gladiator 

(Fig. 3, S. 342) mit ſeinem langen Schwanze angeflogen kommen. Die ſchwarze Weſpe, 
deren Hinterrücken dornenlos, durch zuſammenfließende Punktierung ſehr rauh iſt und 
ovale Luftlöcher hat, würde ein Cryptus ſein, wenn nicht die auffällig kleine, viereckige 
Spiegelzelle an der den rücklaufenden Nerv aufnehmenden Seite vollkommen geradlinig 
wäre. Ein zweites Unterſcheidungsmerkmal beruht in der nach unten gebogenen Bohrer— 
ſpitze. Die Schenkel und vorderen Schienen nebſt ihren Füßen ſind rot, bisweilen auch 
noch die Wurzelhälfte der männlichen Hinterſchienen, und das zweite bis vierte Glied der 
Hinterfüße ſowie einige weibliche Fühlerglieder weiß. Die zierliche Weſpe fliegt im Juni, 
treibt ſich hauptſächlich an alten Mauern umher und läßt vermuten, daß ſie bei daſelbſt 
hauſenden Grabweſpen oder Bienen ſchmarotze. 

Der Hemiteles areator wurde ſchon vorher als Schmarotzer eines Schmarotzers 

erwähnt und ſcheint ein gewaltiger Umhertreiber zu ſein; denn man erzog ihn aus den 
verſchiedenſten Kerfen, aus der Raupe eines Sichelſpinners (Platypterix falcula), aus 
Mottenraupen, aus den Larven des Speck- und Pelzkäfers und kann ihn daher auch vom 

Juni bis in den November an den Fenſtern ſolcher Wohnzimmer antreffen, denen jene 
beiden Käferlarven nicht fremd bleiben. Das unanſehnliche Tierchen von 3,37—5,17 mm 
Länge zeichnet ſich mit ſeinen kleinen und zahlreichen Gattungsgenoſſen durch die nach 
außen ungeſchloſſene, in der Anlage fünfeckige Spiegelzelle aus. Der Hinterrücken iſt dicht 
punktiert, und wegen der auf den vorhandenen Querleiſten ſtehenden kurzen Längsrunzeln 
ein oberes Mittelfeld angedeutet. Das erſte Hinterleibsglied erweitert ſich bis zu den kno— 
tigen Anſchwellungen allmählich und von da ab nochmals bis zum Ende des Hinterſtieles 
und iſt mit dichten Punkten beſetzt, wie die folgenden. Fadenförmige Fühler, drei dunkle 
Querbinden über die weiblichen, nur zwei über die männlichen Flügel, ſchwarze Flecke auf 
rotem Untergrunde am Kopfe, Bruſtkaſten und zweiten Hinterleibsgliede und rote Beine 
mit weißen Schienenſpitzen an den Hinterbeinen machen das zierliche Weſpchen kenntlich. 

Wie die Cryptiden „Schwanzweſpen“ mit geſtieltem Hinterleibe ſind, ſo die noch übrige 

Sippe der Pimplarier ſolche mit ſitzendem Hinterleibe. Der Bohrer des Weibchens, 
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der eben als Schwanz erſcheint, kommt bei gewiſſen Gattungen aus einer Bauchſpalte, 
bei anderen aus der Hinterleibsſpitze und erreicht dort bisweilen die dreifache Länge des 
ganzen Körpers. In dieſer Beziehung übertrifft die an dem querrunzeligen Rücken des 
Mittelleibes kenntliche Gattung Rhyssa alle übrigen und alle anderen Familienglieder an 
Körpergröße. Abgeſehen von einigen nordamerikaniſchen Arten, deren Weibchen bei einer 

Körperlänge von 3,5 em einen Bohrer in Pferdehaarſtärke von 10,4 em beſitzen, jo daß 
die ganze Rhyssa ziemlich dreiviertel Länge einer dieſer Druckſeiten einnehmen würde, 
kommen in unſeren Nadelwäldern einige ſchwarze Arten mit reichlichen weißen Zeichnungen 
und rotgelben Beinen vor, welche den Nordamerikanern in den Größenverhältniſſen wenig 
nachſtehen. Der „Pfeifenräumer“, wie ein Sammler die ſtattliche Geſtalt zu bezeichnen 
pflegte, Rhyssa persuasoria der Gelehrten, ſchmarotzt in den Larven der Holzweſpen 
(Sirex), welche tief im Inneren der Nadelbäume bohrend leben. Bis zur Wurzel des 
Bohrers, alſo etwa 6 em tief, verſtehen die legenden Weibchen dieſe Borſte in geſundes 
Holz hineinzutreiben und die dort ſitzende Larve zu treffen. Als ich vor einigen Jahren 
auf dem Wege nach der Tellskapelle an einer Anzahl von dem Berge herabgeſtürzter, 
entrindeter Fichtenſtämme vorübergehen wollte, feſſelte mich das Schwärmen zahlreicher 
Weſpen der genannten Art. Die eine hatte ſich feſtgebohrt und zwar bis zu der Tiefe, 
welche ſie überhaupt erreichen konnte; ich faßte ſie und verſuchte mit großer Vorſicht und 

nicht geringer Kraftanſtrengung, den Bohrer ohne Verletzung des übrigen Körpers heraus— 
zuziehen. Es gelang mir nicht; denn die letzten Leibesringe riſſen früher ab, als der 
Bohrer in ſeiner vollen Länge zum Vorſchein kam, und die Muskelbewegungen in den 
abgeriſſenen Gliedern dauerten noch einige Zeit fort. 

Man ſteht hier ſtaunend vor einer rätſelhaften Erſcheinung. Jene federnde, pferdehaar: 
artige Borſte wird 6 em tief und tiefer in den Stamm weichen Holzes hineingeſchoben, durch 
dieſelbe wird ein Ei befördert, und das alles wiederholt ſich zu verſchiedenen Malen ſeitens 
einer und derſelben Weſpe. Welcher Aufwand von Muskelkraft ſteht dieſem ſchmächtigen 
Tierchen zu Gebote! Entſchieden ſchmiegt und biegt ſich der Bohrer rechts und links und 
benutzt die Zwiſchenräume zwiſchen den Faſern und Gefäßen des Holzes, da er nur 

ruckweiſe und ſehr langſam vordringt. Möglicherweiſe iſt das Ei in ihm bis faſt zur 
Spitze vorgerückt, ehe er ſeinen Weg antritt, wenigſtens bleibt es unverſtändlich, wie die 
verſchiebbaren und hierdurch erweiterungsfähigen Teile des Bohrers unter ſolchen Ver— 
hältniſſen noch thätig ſein können. Wie, fragen wir weiter, erſpürt die Mutterweſpe die 
Gegenwart einer für ihr Ei paſſenden Larve; wie ermittelt ſie deren Lage, um gerade 
hier und nicht 1 em mehr oben oder unten den Eizubringer einzuſchieben; denn daß fie 
keinem Larvengange nachgeht, daß die Oberfläche des Stammes unverletzt, wurde vorher 
mitgeteilt und ergibt ſich aus der Feſtigkeit, mit welcher der Bohrer im Holze ſitzt. Woher 
weiß fie, daß nicht ſchon eine Schweſter ihr zuvorgekommen und jene Larve, nur für eine 
Schmarotzerlarve hinreichend, bereits mit einem Ei beſchenkt hat? Denn, daß es ſich bei 
jo mühſeliger und kraftverbrauchender Arbeit nicht um bloße Verſuche, ſondern um Er: 
reichung des Zweckes und Erfüllung der Mutterpflichten handelt, können wir von den 
natürlichen Einrichtungen, von der „Weisheit des Schöpfers“ nicht anders erwarten. 
Beantworte alle dieſe Fragen, wer es kann, ich habe keine andere Antwort als dieſe: Wir 
ſtehen hier, wie bei ſo manchen anderen Dingen, vor einem Naturgeheimnis, das vielleicht 
dereinſt, vielleicht auch nie enthüllt werden wird; denn der menſchliche Geiſt hat Großes 
geleiſtet und wird noch Größeres leiſten, jedoch bis zu einer — nicht näher zu bezeichnenden 
Grenze! Dem einen iſt dieſelbe enger, dem anderen weiter geſteckt, aber nur der An- 
maßende, der Vermeſſene hält ſie für überſteigbar; denn „keine ewige a iſt ihm ge: 
ſetzt, aber ewig eine Grenze“. 
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Die artenreichere Gattung Ephialtes hat einen glatten Rücken des Mittelleibes, hin- 
ſichtlich der langgeſtreckten Glieder des Hinterleibes, welche mehr oder weniger uneben 
ſind, der verhältnismäßigen Bohrerlänge und der Färbung der Beine große Ahnlichkeit 
mit Rhyssa. Unſere Abbildung führt den Ephialtes manifestator (Fig. 4, S. 342) 
in beiden Geſchlechtern vor. Ihn zeichnen vor den anderen, in der Färbung ſehr überein— 
ſtimmenden Arten die abgerundet rhombiſchen Flächen aus, welche durch die ſeitlichen 
Knoten mitten auf den mittleren Hinterleibsgliedern entſtehen, die im Vergleiche zu ihren 
Schienen längeren Hinterfüße ſowie endlich die kurze Behaarung an der Bohrerſcheide. 
Am ſchwarzen Körper haben nur die Flügelſchüppchen die braunrote Färbung der Beine 
und wiederum dieſe nur die hinterſten Füße und Schienen ſchwarz. Das Mal der gelb— 

lichen Flügel iſt dunkelbraun, ihre Spiegelzelle dreieckig. Wie alle Ephialtes-Arten in 
der Körperlänge ungemein ſchwanken, je nach der Größe der Larve, in welcher ſie wohnten, 
ſo kommt auch die in Rede ſtehende kleiner und noch kräftiger vor als das abgebildete 
Weibchen. Ich beſitze ein ſolches von circa 3,5 em Körper- und faſt derſelben Bohrerlänge, 
letzterer nur in ſeiner Scheide gemeſſen; da er aber aus einer Bauchſpalte kommt, ſeine 

Wurzel mithin weiter vorn ſitzt, jo iſt er um ein gut Teil länger als ſein Futteral. 
Das ſtets kleinere Männchen zeichnet ſich durch größere Schlankheit des Hinterleibes aus. 
In der Sommerzeit, wie ſie der Kalender begrenzt, treiben ſich die Ephialtes-Arten in 
den Wäldern umher, vorzugsweiſe an zerbohrten Baumſtämmen, denn hier nur finden 
ſie die Wiege für ihre Nachkommen. Sehr bedächtig taſtet das Weibchen mit vorgeſtreckten 
Fühlern, deren Spitze bogenförmig nach unten ſteht, überall umher, verweilt forſchend, 
wie riechend, bei jedem Bohrloch und vertieft ſich ſo in dieſe Arbeit, daß ſein ſcheues 
Weſen ſchwindet, und man in nächſter Nähe dabei ſtehen kann, ohne es zu verſcheuchen. 
Iſt endlich die rechte Stelle gefunden, ſo wird der Hinterleib hoch emporgehoben, ſo daß 
das Tier förmlich auf dem Kopfe ſteht, die Bohrerſpitze eingeführt und behutſam bis zur 

Larve vorgeſchoben, wobei der Hinterleib mit ſeiner Spitze allmählich herabgeht, während 
die Scheide immer ſenkrecht nach oben gerichtet iſt. In ſolcher Stellung verharrt die 
Weſpe, bis das Ei gelegt iſt, und befindet ſich währenddeſſen in einem vollkommen hilf— 
loſen Zuſtande, indem ſie ſich ſelbſt anheftete. Die im nächſten Jahre erwachſene Larve 
ſpinnt ein ſchwarzes, walziges Gehäuſe, die ihr entſchlüpfte Weſpe frißt ſich durch und 
gelangt durch das Bohrloch des Wohntieres zur Freiheit. Ich habe die Männchen mancher 
kleineren Arten aus Glasflüglerraupen erzogen (Sesia sphegiformis), aus der einer 
Schwammmotte (Scardia polypori), aus den knotigen Anſchwellungen, welche die Larve 
des kleinen Pappelbockkäfers (Saperda populnea) hervorbringt, ferner aus einem Kiefern— 
zapfen. Sie alle ſchmarotzen bei im Holze verborgenen Larven, wie ſchon der lange 
Bohrer des Weibchens beweiſt, ſcheinen aber beim Eierlegen mehr den Bohrlöchern zu 
folgen, da es ihnen nicht möglich ſein dürfte, zwiſchen den Gefäßen des harten, d. h. ſehr 
dichten, Eichenholzes einzudringen, wie die Rhyssa-Weibchen in die weichen Hölzer. Sonſt 
weichen ſie von den eben genannten in der Lebensweiſe nicht ab. 

Eine der gemeinſten Schlupfweſpen und, wenn ſie bei der Entwickelung reichliches 
Futter hatte, eine der größeren heimiſchen Sippengenoſſen iſt die Pimpla instigator, 
ein ſchwarzer Geſelle, der lebhaft gelbrote Schienen und Füße an den vier vorderen Beinen, 
an den hinterſten dagegen nur die Schienen von der genannten Farbe hat. Lichte Flügel— 
ſchüppchen und Taſter zeichnen das S. 346 abgebildete Männchen aus; beim Weibchen, 
welches im Hinterleibe wenig breiter iſt und eine Bohrerſcheide von kaum halber Länge 
jenes ſehen läßt, haben jene dunklere Färbung. Daß die Luftlöcher des breiten und 
rauhen Hinterrückens länglich ſind, die Stirn bis zu den Fühlern durch quere Nadelriſſe 

rauh wird, die Glieder dieſer an ihren Spitzen etwas anſchwellen, die Klauen an ihrer 
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Wurzel keinen lappigen Anhang haben, wie viele andere, und daß ſich endlich die innere 
Querader des Hinterflügels weit über ihrer Mitte einknickt, um einen Längsnerv aus⸗ 
zuſenden: das alles ſind Merkmale, welche wohl beachtet ſein wollen, um die zahlreichen, 
oft recht ähnlichen Arten unterſcheiden zu können. Daß die Pimpla instigator fo ge- 
mein und daß ſie in der Größe zwiſchen 11 und 19,5 mm ſchwankt, hat ſeinen Grund 
in der Eigentümlichkeit des Weibchens, ſeine Eier einer großen Menge ſehr verſchiedener 
Schmetterlingsraupen, die vorherrſchend den Spinnern angehören, einzuverleiben. Alle 

derartigen Raupen, welche ſich in unſeren Gärten unnütz machen, viele der berüchtigtſten 

Waldverderber, wie die Raupen der Nonne, des Prozeſſions- und Kiefernſpinners, ſind 
ihm genehm, darum bekommen wir dieſen Herumtreiber auch überall zu ſehen. Meiſt 
mit etwas gehobenen Flügeln ſpaziert er an Baumſtämmen, auf Hecken, an Lehmwänden, 
kurz, allerwärts umher und ſucht ſich ſeine Beute aus. Ehe es ſich die ruhig daſitzende 

Raupe verſieht, erhält ſie einen Stich, 
und in kürzeſter Zeit iſt trotz aller ab— 

wehrenden Bewegung ihres Körpers das 
Ei durch den kurzen Eileiter geglitten 
und ihrem Inneren einverleibt. Mit 
wippendem Fluge iſt die Übelthäterin 
verſchwunden, treibt ihr Unweſen in 
nächſter Nähe weiter und läßt ſich durch 
nichts außer Faſſung bringen. Auch 
Spinneneier find in ihrem Geſpinſt⸗ 
ballen nicht ſicher vor den Angriffen 
ſeitens dieſer Weſpen, wenn auch unſere 
Art meines Wiſſens noch nicht dabei be— 

5 Far | troffen wurde. Der weſentliche Unter: 

weden aue, deb ans dee Fun ee and de ſchied der beiden Gattungen Pimpla und 
runter das Männchen. Natürliche Größe. Ephialtes beruht im gedrungeneren 

Körperbau jener: die Hinterleibsglieder 
ſind, wenigſtens beim Weibchen, immer breiter als lang, und der Bohrer erreicht nur 
in ſeltenen Fällen die Länge des Hinterleibes. Auch Pimpla breitet ſich ſamt der vorigen 

Gattung mit zahlreichen Arten über die ganze Erde aus. 
Harzige Ausſcheidungen an den Zweigſpitzen junger Kiefernbeſtände gehören durchaus 

nicht zu den Seltenheiten. Man hat ſie „Harzgallen“ genannt, aber mit Unrecht; denn 
es findet hier keine Wucherung des pflanzlichen Zellgewebes ſtatt, ſondern durch die 
Thätigkeit einer im jungen Holze bohrenden Raupe fließt der harzige Saft aus und er- 
härtet an der Luft. Dergleichen bis zu Walnußgröße anwachſende Abſonderungen ent— 
ſtehen durch verſchiedene Raupen zierlicher Blattwickler. Wenn man jene im Frühjahr 
einſammelt, um die Retinia resinana zu erziehen, denn ſo heißt derjenige, um welchen 

es ſich hier handelt, ſo kann man bisweilen recht angeführt werden. Statt des Schmetterlings 
erſcheint die Glypta resinanae, ein ſchwarzer Pimplarier von kaum 8,75 mm Länge, 
aus jeder Anſchwellung nur einer, ſei es ein Männlein oder ein Weiblein. Bei ſeinem 
Wirte werden wir ihn auf einem ſpäteren Bilde erblicken. Sein Hinterleib iſt gleichfalls 
uneben wie bei den beiden vorigen, aber nicht durch Knoten, ſondern durch je zwei nach 
vorn genäherte Längseindrücke auf dem zweiten bis vierten Gliede, das Erkennungszeichen 
der Gattung Glypta, von welcher es viele Arten gibt. Bei der unſerigen find die Fuß⸗ 
klauen einfach, der Hinterrücken gefeldert, die Vorderflügel ohne Spiegelzelle, das Kopf: 
ſchild und die Beine mit Ausſchluß der ſchwarzen, weißwurzeligen Schienen und Füße 
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der hinterſten rot; beim Männchen find die Hinterſchienen rot und das Kopfſchild ſchwarz. 

Der Bohrer, bei allen Glypten aus der Spitze des Hinterleibes kommend, erreicht bei— 
nahe die Länge des ganzen Körpers. Im Sommer klettert dieſes Weſpchen auf den 
Kiefernadeln umher und braucht kaum andere Stellen aufzuſuchen, denn an Blattläuſen 

fehlt es ja hier bekanntlich nicht, deren Auswürfe von ihm gierig aufgeleckt werden. Findet 
das Weibchen einen jugendlichen Harzausfluß, ſo forſcht und prüft es genau und weiß ſehr 
wohl die darin verborgene Raupe zu treffen. Dieſe lebt den ganzen Winter hindurch mit 
dem Todeskeim im Leibe, und erſt im Frühjahr, wenn ſie erwachſen iſt und ſich zur Ver— 
puppung anſchickt, kommt der Irrtum an das Tageslicht. Statt des ſchwarzen Schmetter— 
lingspüppchens erſcheint ein helles Geſpinſt und aus dieſem alsbald die beſchriebene Glypta. 

Doch genug; wir haben das Schmarotzertum, welches in keiner Inſektenordnung nach 

jeder denkbaren Richtung in ſo vollendeter Weiſe ausgebildet iſt wie bei den Haut— 
flüglern, hinreichend zur Sprache gebracht, um einen Einblick in das geheime Walten des 
ſo überaus intereſſanten Kerflebens zu gewinnen. Möge dieſer Blick anregend auf 
weitere und tiefere Forſchungen wirken, damit unſere lückenhaften Kenntniſſe mehr und 
mehr bereichert werden. Jetzt zu der letzten Familie, die ſich fern vom Schmarotzerleben 
hält und in dieſer wie in anderer Beziehung ſich von allen übrigen Ordnungsgenoſſen 
ſcharf und beſtimmt abſchließt. 

Die Familie der Pflanzenweſpen (Hymenoptera phytophaga oder Phyto- 
spheces) zeichnet ſich im vollkommenen Zuſtande ihrer Mitglieder durch einen ange— 
wachſenen Hinterleib und durch den größeren Zellenreichtum des Vorderflügels, durch 

die ſogenannte lanzettförmige Zelle (Fig. I u. 9, S. 214) vor allen anderen aus, die 
Larven aber dadurch, daß ſie in größerer Selbſtändigkeit als die übrigen auftreten, in— 
dem ſie ſich, in der Mehrzahl frei an Pflanzen lebend, einige jedoch auch im Inneren 
derſelben bohrend, nur von lebenden Pflanzenſtoffen ernähren. Auf die Larven bezieht 
ſich daher auch obige Bezeichnung der Familie; denn daß alle Aderflügler im vollkom— 
menen Zuſtande vorherrſchend Süßigkeiten lecken, keiner Blätter oder Holz frißt, wurde 
bereits früher erwähnt. 

Der Kopf ſteht in der Regel dicht vor dem Mittelleibe, iſt mit Nebenaugen, ſechs— 
(ſieben⸗)gliederigen Kiefertaſtern und viergliederigen Lippentaſtern mit geringen Ausnahmen 
verſehen. Fig. 4 auf Seite 8 vergegenwärtigt die Grundform der Mundteile mit Aus— 
ſchluß der durch nichts ausgezeichneten Kinnbacken. Die ungebrochenen Fühler zeigen zwar 
die in der ganzen Ordnung vorherrſchende Faden- und Borſtenform in den überwiegenden 
Fällen, doch ſchleichen ſich daneben allerlei Nebenformen, beſonders als Schmuck der Männ— 

chen, ein. Neun (bis elf) und drei ſind Zahlen der ſie zuſammenſetzenden Glieder, welche 
bei der Unterſcheidung eine Rolle ſpielen; ſind es ihrer mehr, ſo pflegt man ſie nicht zu 
zählen. Der Mittelleib nimmt durchſchnittlich den dritten Teil der ganzen Körperlänge, 
mit Ausſchluß des Kopfes, ein und iſt in ſeinem mittelſten Ringe, wie bei allen Adler— 
flüglern, am meiſten entwickelt, im Hinterrücken hier aber weniger als bei allen übrigen 
Familien, weil ihm ein „abſchüſſiger“ Teil vollſtändig fehlt, da der angewachſene Hinter— 
leib ſeine volle Hinterwand zur Anheftung in Anſpruch nimmt. Der kurze Teil, als 
vorderer von dem abſchüſſigen bei den anderen Familien unterſchieden, zeichnet ſich nie 
durch Felderung, wohl aber jederſeits durch ein meiſt heller gefärbtes häutiges Fleckchen 
aus, welchem Hartig den Namen Rückenkörnchen beigelegt hat. Der Hinterleib iſt bei 
den Männchen etwas plattgedrückt, bei den Weibchen der meiſten walzig und läßt die 
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Scheiden der Legröhre an der Unterſeite ſehen, wenn dieſelbe nicht ſchwanzartig die 
Spitze überragt. Dieſe tritt hier nie in Form eines Stachels auf, ſondern als Meſſer, 
Stoßſäge, Feile, Raſpel. Das Geäder der Flügel, namentlich der vorderen, ſeiner Zeit 
ausführlicher beſprochen, verdient ganz beſondere Beachtung, weil es in erſter Linie zur 
Unterſcheidung der zahlreichen Gattungen benutzt wird. An den Beinen haben dieſe 
Weſpen die zwei Schenkelringe mit allen nicht ſtechenden Immen gemein. Die beiden End: 
dornen der Schienen, an den vorderen bisweilen nur einer, kommen nicht immer in der 
gewöhnlichen Dornenform, ſondern bisweilen breitgedrückt, mehr häutig vor, auch ſind 
die Fußſohlen vieler mit breiten napfartigen Erweiterungen (Patellen) verſehen und die 
Klauen zweizähnig. 

Die in ihrer Geſamtheit eben kurz charakteriſierten Weſpen wurden und werden noch 
vielfach in zwei Familien zerlegt: die Holzweſpen mit vortretendem Legbohrer und 
fußloſen oder höchſtens ſechsbeinigen, bohrenden Larven, und die Blattweſpen mit ver— 

borgenem Bohrer und mehrfüßigen, äußerlich an Pflanzen freſſenden Larven. Unter letzteren 
kommen jedoch durch äußere Geſtalt, Form der Larven und deren Lebensweiſe ſo ſcharf 
von den übrigen getrennte Weſpen vor, daß auch dieſe eine beſondere Familie bilden 
müßten. Es erſcheint daher die Vereinigung aller zu einer Familie und die Zerlegung 
dieſer in drei Sippen, wie im Folgenden geſchehen, das Zweckmäßigſte zu ſein. 

Von den bisher betrachteten Aderflüglern ſind nur die Larven der echten Gall— 
weſpen auf von ihnen ſelbſt zu erreichende Pflanzennahrung angewieſen, aber inſofern 
vollkommen unſelbſtändige Weſen, als ſie in Gallen wohnen und in der ihnen durch die 
Gallenbildung angewieſenen Kammer der Ortsveränderung entbehren. Hier finden ſich 
gleichfalls bohrende Larven, welche, dem Lichte entzogen, beinfarben, wie alle dergleichen 
Larven, erſcheinen, aber doch mehr Freiheit genießen, weil ſie ihren Gängen eine beliebige 
Richtung geben können. Dieſelben gehören den Holzweſpen an und haben ſechs deutliche 
auch verkümmerte Bruſtfüße, oder einigen wenigen Blattweſpen, wenn ihnen zahlreichere 
Beine zur Verfügung ſtehen. Die bei weitem größere Anzahl der Larven lebt aber frei 
auf den Blättern, gleicht durch bunte Farben den Schmetterlingsraupen, für welche ſie 
der Unkundige auch häufig genug hält, und erlangt ſomit eine Selbſtändigkeit wie ſonſt 
keine Aderflüglerlarve. Dieſe Afterraupen, wie man ſie genannt hat, leben gern in 
Geſellſchaft beiſammen und ſitzen in der Ruhe ſchneckenförmig zuſammengerollt auf der 
oberen oder unteren Blattfläche ihrer Futterpflanze. Beim Freſſen reiten ſie auf dem 

Blattrande und umſäumen ihn auf ſehr eigentümliche Weiſe, wenn ihrer mehrere bei— 
ſammen ſind. Dabei haben viele die ſonderbare Gewohnheit, den von den Bruſtfüßen 
an folgenden Körperteil fragezeichenförmig in die Höhe zu halten und taktmäßig auf und 
nieder zu bewegen, wenn erſt eine von ihnen den Ton angegeben hat. Es iſt höchſt unter— 
haltend, dieſe wippenden Fragezeichen zu beobachten, aber auch erſichtlich, daß ſie nicht 
zum Vergnügen, ſondern zur Abwehr einer vermeintlichen Gefahr dergleichen Turnkünſte 
vornehmen. Man braucht ſich nur der kleinen Geſellſchaft ſo weit zu nähern, daß ſie 
den Atem fühlt, ſo ſetzt ſie ſich in der angegebenen Weiſe in Bewegung, läßt ſich wohl 
auch herabfallen, wenn ſie weiter beläſtigt wird. Ganz beſonders dürfte das Gebaren 
darauf berechnet ſein, einer zudringlichen Schlupfweſpe ihr Vorhaben zu vereiteln. Mit 
Ausſchluß des vierten und häufig auch des vorletzten Leibesgliedes trägt jedes ein Paar 

kurzer Beinchen, von welchen die drei vorderſten Paare an den Bruſtringen nur horniger 
Natur, gegliedert und mit einer Klaue verſehen ſind, während die übrigen fleiſchigen Zapfen 

oder ausſtülpbaren Warzen gleichen. Durch jene Lebensäußerungen ſowie durch die An— 
zahl von 20—22 Beinen unterſcheidet ſich jede Afterraupe von der höchſtens 16 beinigen 
Schmetterlingslarve. Ihre Haut erſcheint auf den erſten Blick nackt, doch bemerkt man 
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bei genauerer Beſichtigung dünne Behaarung, manchmal auffallende Dornſpitzchen, nie 
aber das dichte Haarkleid, wie bei ſo manchen der letzteren. Die Farben ſind lebhaft, 
doch nicht mannigfaltig, und dunklere Flecke auf hellem Grunde die gewöhnlichen Zeich— 
nungen. Die Afterraupen ſind mit einfachen Augen und kleinen Fühlern ausgeſtattet, 
häuten ſich mehrere Male, wobei manche nicht nur Farbe, ſondern auch Geſtalt weſentlich 
verändern. Eine dritte Reihe, welche den Geſpinſt-Blattweſpen angehört, weicht in 
Form und Lebensweiſe weſentlich von den Afterraupen ab, wovon weiter unten bei Be— 
ſprechung dieſer Sippe. 

Erwachſen, verlaſſen die meiſten ihre Futterpflanze und ſpinnen in der Erde, an der— 
ſelben, unter dürrem Laub oder Moos, mitunter aber auch am Stengel anderer Pflanzen 

J) Gemeine Holzweſpe (Sirex juvencus): Weibchen, Larven, Puppe; alles natürliche Größe. 2) Gemeine Halmweſpe 
(Cephus pygmaeus) und deren Larven in geſpaltenen Roggenhalmen. 3) Pachymerus calcitrator, eine bei ihr ſchma— 

rotzende Sichelweſpe. 4) Die Cephus-Larve vergrößert, daneben ein Puppenlager. 

ein tonnenförmiges, pergamentähnliches, jedoch auch zarteres Gehäuſe, in welchem ſie in 
verkürzter Geſtalt und bewegungslos den Winter verbringen und erſt kurze Zeit vor dem 
Ausſchlüpfen der Fliege zur gemeißelten Puppe werden. Manche entwickeln zwei und 
mehr Bruten im Jahre und ruhen daher in der Sommerbrut nur kurze Zeit, andere 

brauchen ein volles Jahr und darüber. In dieſer Hinſicht kommen aber auch ſonderbare 
Ausnahmen vor. So verpuppen ſich die Larven einer braſiliſchen Hylotoma-Art (Die— 

locerus Ellissi) geſellſchaftlich. Das Neſt hat die Form eines geſtreckten Eies von 10,5 — 
13 em Länge und hängt aufrecht an einem Zweige. Jede Larve beſitzt ihre eigne Zelle, 
welche in mehreren Schichten dicht, faſt wie Bienenzellen, auf- und nebeneinander liegen, 
ſo zwar, daß ihre Querachſe mit der Längsachſe des Zweiges zuſammenfällt und ihre beiden 

Enden freiſtehen. Dies Ganze wird von einer gemeinſchaftlichen Bedeckung umſchloſſen, 
welche im Inneren ſeidenartig, auswendig geleimt iſt. Beiläufig ſei noch eines anderen 
Ausnahmefalles gedacht, welcher die Perga Lewisii, eine neuholländiſche Art, näher an— 

geht. Im April legt das Weibchen ſeine blaßgelben Eier zweireihig in die Blattmittelrippe 
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einer Eucalyptus-Art. Nach wenigen Tagen erſcheinen die dunkelgrünen Lärvchen und 
freſſen geſellig, wie es ſcheint, des Nachts. Die Mutter ſitzt ſchützend über den 

Eiern und der jungen Brut, während für gewöhnlich die Mütter nicht mehr ſind, 
wenn letztere zum Leben erwacht. — Man kennt bis jetzt mindeſtens 1000 verſchiedene 

Glieder der Familie und darunter eine Anzahl, bei denen jungfräuliche Fortpflanzung be- 
obachtet worden iſt. 

Am 3. Oktober 1857 bemerkte ich an einem Kiefernſtamme, einige Fuß über der Erde 
eine große, ſtahlblau erglänzende gemeine Holzweſpe oder Kiefern-Holzweſpe (Sirex 
juvencus), welche ihren ſchnurgeraden, von der Mitte des Hinterleibes ausgehenden 
ſchwarzen Bohrer genau in der Weiſe in das von der Rinde entblößte Holz eingeſenkt hatte, 
wie es unſere Abbildung zeigt. Da in den betreffenden Büchern der Juni, Juli, höchſtens 
noch Auguſt als die Schwärmzeit der Holzweſpen angegeben wird, ſo überraſchte mich die 

Erſcheinung. Ich näherte mich behutſam, merkte aber bald, daß ich einen wohl erhaltenen 
— Leichnam vor mir hatte. Es fehlten mir die nötigen Werkzeuge, um in dem geſunden 
Holze nachzugraben und zu ſehen, ob die ſorgſame Mutter ein Ei abgeſetzt und nicht mehr 
Kraft genug gehabt hatte, ihren Bohrer wieder herauszuziehen. Dieſelbe Erfahrung iſt 
auch von anderen Seiten gemacht und beim Nachſuchen kein Ei entdeckt worden. Es 
liegt daher die Vermutung nahe, daß jene im Drange ihrer Pflichterfüllung die ſchon vor— 
her aufgewandten Kräfte überſchätzt habe und mitten in ihrem Berufe geſtorben ſei. In⸗ 
folge ſpäterer Erfahrungen konnte mich die Zeit, in der ſich die Weſpe zeigte, nicht mehr 
in Verwunderung ſetzen, denn einige Jahre nachher hatte ich noch am 7. November ein 
zwar ſehr kleines, aber doch lebensfähiges Weibchen an einem gefällten Baumſtamme um⸗ 
herſpazieren ſehen, und im nächſten Jahre erſchienen von der Mitte des September an die 
Weſpen ſo maſſenhaft in der Gegend von Halle, wie ſonſt nie. Am 20. des genannten 

Monats ſaßen am Stamme einer etwa 25jährigen Kiefer nicht weniger als ſechs Weib— 
chen, von denen vier ihren Bohrer zur Hälfte der Länge in das Holz verſenkt hatten. 
Sie unbeſchädigt heraus zu bekommen, war nur durch Anfaſſen des letzteren mit Anwen— 
dung ziemlicher Kraft möglich; wollte man die Weſpe ſelbſt ergreifen und an ihr ziehen, 
ſo würde man ſie mitten entzweireißen, und der Hinterleib mit dem Bohrer würde im 
Holze ſitzen bleiben, wie ich mich mehrfach überzeugte. Dieſe und die folgende Art er— 
ſcheinen in manchen Jahren beſonders zahlreich, jedoch ergibt ſich aus den Aufzeichnun— 
gen durchaus keine Regelmäßigkeit in der Wiederkehr dieſer Häufigkeit. Was von der 
Entwickelung zu erzählen iſt, ſtimmt bei beiden überein; hierüber erſt dann, wenn wir ihre 
Bekanntſchaft gemacht haben. Ein Gattungsmerkmal eigentümlicher Art beſteht darin, 
daß der vorderſte Bruſtkaſtenring in zwei gegeneinander verſchiebbare Halbringe zerfällt, 
von denen der obere den Vorderrücken, der untere die Vorderbruſt bildet; überdies be— 
merkt man am Hinterrücken zwei luftlochähnliche Spaltöffnungen und am Munde keine 
Kiefertaſter. Der Hinterleib endet in einem bei den verſchiedenen Arten wenig anders 
geformten Afterdorn, welcher ſchon bei der Larve angedeutet iſt und jedenfalls beim Aus⸗ 
kriechen der Weſpe aus dem Holze gute Dienſte leiſtet. Ihm ſchmiegt ſich unterwärts die 
Bohrerſcheide dicht an. Die genannte Art iſt, wie bereits erwähnt, ſtahlblau, an den 
Beinen von den ſehr kurzen Schenkeln ab rotgelb, an den Flügeln gelb. Zwei Rand-, 
vier Unterrand⸗ und drei Mittelzellen legen Zeugnis von ihrem reichen Geäder ab. Das 
Männchen kleidet ſich weſentlich anders. Ein breiter Gürtel um den Hinterleib iſt gelb— 
braun, und die breitgedrückten Schienen und Füße der Hinterbeine nehmen an der dunkeln 
Körperfarbe teil. Die durchſchnittliche Größe eines Weibchens beträgt 26 mm, die eines 
Männchens die Hälfte; ich beſitze aber auch ein Männchen von faſt 22 mm Länge und 
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ein Weibchen, welches deren nur 11 mißt. Solche bedeutende Unterſchiede laſſen ſich hier, 
wo die Ernährung an einem und demſelben Orte geſchieht, kaum erklären. Die Larve 
hat einen hornigen Kopf, Fühlerſtumpfe, keine Augen und kräftig entwickelte, aber un— 
ſymmetriſche Kinnbacken: die Zähne der rechten Hälfte ſtehen wagerecht neben-, die der 
linken ſenkrecht übereinander. | 

Die Rieſen⸗ oder Fichten-Holzweſpe (Sirex gigas) hat einen gelben Hinterleib 
mit ſchwarzer Spitze beim Männchen, oder mit bald hinter der Wurzel beginnendem ſchwar— 
zen Gürtel beim Weibchen, Kopf und Bruſtkaſten ſind matt ſchwarz, an jenem die dick 
vorquellenden Backen und die Fühler gelb, ebenſo ſämtliche Beine. Sie findet ſich in 
Gegenden, wo Fichten (Pinus Picea) wachſen, weil ſie als Larve vorzugsweiſe dieſen 
Nadelbaum bewohnt. 

Beide Arten erſcheinen einmal früher, einmal ſpäter im Jahre, jedoch nicht leicht vor 
Ende Juni, und leben kurze Zeit. Außer in Jahren, in denen ſie beſonders häufig ſind, 

10 

1) Weibchen und 2) Männchen der Rieſen-Holzweſpe (Sirex gigas). Natürliche Größe. 

kommen ſie uns kaum zu Geſichte; denn ſie halten ſich an den betreffenden Stämmen oder 
deren Kronen ziemlich verborgen. Beim Fliegen verurſachen ſie ein lautes Brummen, dem 
einer Horniſſe nicht unähnlich; höchſt wahrſcheinlich ſtehen die erwähnten Spaltöffnungen 
des Hinterrückens hiermit im innigſten Zuſammenhange. In welcher Weiſe je ein Ei bis 

18 mm tief dem geſunden Holzſtamme einverleibt wird, ſahen wir bereits. Die bald 
ausgeſchlüpfte Larve bohrt ſich tiefer ein und nagt, je größer ſie wird, immer mehr an 
Breite zunehmende, geſchlängelte Gänge, welche zuletzt über 4,5 mm im Durchmeſſer haben 

können. Dieſelben find mit Spänen und den Auswürfen gefüllt. Wie lange Zeit die 
Larve gebraucht, ehe ſie erwachſen iſt, weiß man mit Sicherheit nicht anzugeben; ein Jahr 
mindeſtens, es können aber auch mehrere vergehen, wie wir aus einigen, gleich näher zu 

erwähnenden Wahrnehmungen zu ſchließen berechtigt ſind. Die erwachſene Larve nagt 
als Puppenlager das Ende ihres Ganges etwas weiter aus und arbeitet nachher, wie 
Ratzeburg meint, von da aus einen Kanal bis unter die Oberfläche des Stammes, um 
der Weſpe den Ausgang zu erleichtern. Daß bohrende Schmetterlingsraupen dieſe Vor— 
ſicht gebrauchen, iſt hinreichend bekannt; der Schmetterling wäre ja auch unfähig, ſich zu 
befreien. Nicht in dieſer unbeholfenen Lage befindet ſich die Holzweſpe; daß ſie nagen 
kann und es ſehr gut verſteht, haben zahlreiche Fälle bewieſen. Ich laſſe alſo auch da— 

hingeſtellt ſein, „ob ihr die Larve die Befreiung aus dem Kerker ſo leicht macht“. Der 
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Umſtand, daß die im Nutzholz lebende Larve oft mit in unſere Behauſungen verſchleppt 
wurde, die der Fichtenholzweſpe mehr als die andere, führte die Bekanntſchaft mit dem 
vollkommenen Kerfe bei Leuten herbei, welche es draußen im Freien in ihrem ganzen 

Leben nicht zu ſehen bekommen und ſich darob ſehr verwunderten, urplötzlich von einer 
ſo ſonderbaren Nachbarſchaft Kenntnis zu erhalten. Wie Bechſtein erzählt, erſchien im 
Juli 1798 in der Buchdruckerei zu Schnepfenthal 10 Tage hintereinander jeden Morgen 
eine große Menge der gelben Art aus dem neugelegten Fußboden und ſchwärmte an den 
Fenſtern umher. Im Hauſe eines Kaufmannes zu Schleuſingen erſchienen in demſelben 

Monat (1843) dieſelben Weſpen maſſenhaft, aber aus den das Jahr vorher eingebrachten 
Unterlagen der Dielen; ſie hatten ſich alſo auch durch dieſe hindurch arbeiten müſſen. 
In Bautzen kamen im Auguſt 1856 aus derſelben Stelle, wie in Schleuſingen, 60—80 
Stück der gemeinen Holzweſpe zum Vorſchein; das Haus war ſeit 2½ Jahren fertig, 
und die Balken hatten vorher eine Zeitlang frei gelegen. Während dieſer mögen die Eier 
abgeſetzt worden und von da an etwa 3 Jahre verſtrichen ſein, bis die Weſpen die 
Dielen durchbohrten. Nach einer mir jüngſt zugegangenen Mitteilung kamen aus den 
Balken und den darüber liegenden Dielen eines 1889 neuerbauten Hauſes der Münchener 

Hofbuchdruckerei Anfang Juli 1891: 20 Rieſenholzweſpen zum Vorſchein. Auch in Berg— 
werke ſind die Larven ſchon verſchleppt worden und dann haben die ausgeſchlüpften Fliegen 
als Berggeiſter die Grubenlichter verlöſcht. Man weiß ſogar, daß ſie ſelbſt Bleiplatten 
außer dem Holze durchbohrten, um ihrem Drange nach Freiheit gerecht zu werden. Kol— 

lar berichtet nämlich, daß zu Wien im neuen Münzgebäude wiederum die gelbe Art nicht 
nur ſehr dicke hölzerne Pfoſten, ſondern auch die 43 mm ſtarken Bleiplatten eines Kaſtens 

durchbohrt habe, welcher zur Aufbewahrung von Metalllöſungen beſtimmt geweſen war. 
Mehrfache Durchbohrungen der Bleikammern in Schwefelſäurefabriken waren früher ſchon 
in Nußdorf beobachtet worden und ſpäter in Freiberg, wo es die ſtahlblaue Holzweſpe 
gethan hatte. Man ſieht aus den angeführten Beiſpielen, wie unangenehm unter Um⸗ 
ſtänden dieſe Tiere werden können, welche durch ihren Fraß dem Baume als ſolchem durch— 

aus keinen Schaden weiter zufügen. — Außer einigen anderen, aber ſelteneren Arten, 
welche in Europa leben, ernährt das nördliche Amerika noch weitere, teilweiſe ſehr ähn— 
liche. — Eine zweite Holzweſpengattung, Niphydria, kommt in nur wenigen und ſeltenen 
Arten aus Laubhölzern (Birken, Eichen, Pappeln und anderen). Der kugelige, außer: 
ordentlich bewegliche Kopf ſitzt an einer halsartigen Verlängerung der Vorderbruſt, trägt 
bedeutend kürzere Fühler und am Munde drei- over viergliederige Lippentaſter wie bei 

den vorigen, aber auch Kiefertaſter, und zwar fünfgliederige; in der Bildung des Bruſt— 
kaſtens ſtimmt ſie mit der vorigen überein. 

Die gemeine Halmweſpe (Cephus pygmaeus, Abbild. S. 349, Fig. 2) verbirgt 
ſich keineswegs vor den Blicken derer, welche überhaupt dergleichen Geziefer ſehen wollen. 
Denn ſie beſucht vom Mai ab die gelben Ranunkeln, die Schafgarbe und andere Blumen, 
welche den Feldrainen und begraſten Gräben längs der Felder ihr buntes Ausſehen ver— 
leihen. Im warmen Sonnenſchein ſieht man ſie lebhaft von Blume zu Blume fliegen 
und Honig naſchen, auch Bekanntſchaften unter ſich anknüpfen; bei bedecktem Himmel 
ſitzt ſie ſtill und träge. Ich habe ſchon 5 oder 6 Stück zu einem Knäuel aufeinander 
hockend gefunden und daraus ihren heftigen Drang nach Paarung erſehen. Das kleine, 
3 Linien lange Tierchen erkennt man leicht an dem glänzend ſchwarzen, reichlich gelb 

gezeichneten Körper, deſſen zuſammengedrückter Hinterleib beim Weibchen eine kurze Bohrer: 
ſcheide nach oben heraustreten läßt, und an den ſchwach keulenförmigen Fühlern, welche 
einem faſt kugeligem Kopfe aufſitzen. Zwei Rand- und vier Unterrandzellen zeichnen den 
Vorderflügel, ein etwas hakig gebogener Enddorn die Vorderſchiene, ein überzähliger zur 
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Seite die Mittelſchiene und zwei dergleichen die Hinterſchiene aus. So harmlos dieſe 
Weſpchen erſcheinen, ſo unangenehm können ihre Larven (Fig. 4) den Roggen- und ſeltener 
auch den Weizenfeldern werden, in deren Nähe man die Fliege auch am ſicherſten zu ſehen 
bekommt. Nach der Paarung begibt ſich nämlich das Weibchen an die Halme, bohrt einen 
der oberſten Knoten an und läßt hier ein Ei ſitzen, nur eins an jedem Halme. Der 
Eierſtock enthält 12—15 Eier, deren Unterbringung dieſelbe Arbeit von neuem erfordert. 
Nach ungefähr 10 Tagen ſchlüpft die Larve aus und begibt ſich ſofort in das Innere der 
Röhre. Hier nährt ſie ſich von den abgenagten Spänen der Innenwände, durchfrißt die 
Knoten und ſpaziert auf und nieder, dicht eingezwängt in die enge Klauſe; denn man 
findet ſie aufrecht und mit dem Kopfe nach unten ſtehend, oben oder unten, und die 
Kotkrümchen an verſchiedenen Stellen beweiſen, daß ſie da war, einzelne Häute mit der 
hornigen Kopfſchale, daß fie ſich gehäutet hat. Sie hat eine S-förmige Geſtalt, ſobald 
man ſie aus der Röhre herausnimmt, einen knotigen Körper, welcher nach hinten allmäh— 

lich dünner wird, und läßt an der Bruſt höchſtens warzenartige Anſchwellungen, aber 
keine eigentlichen Füße erkennen, wie beiſpielsweiſe die Larven der Nußbohrer oder ähn— 
licher Rüſſelkäfer. Am hornigen Kopfe unterſcheidet man kurze Fühlerchen, je ein Auge 
und kräftige Mundteile. Gegen die Erntezeit iſt ſie vollkommen erwachſen, zieht ſich zu— 

rück bis zum unterſten Halmende und ſpinnt ſich in ein Seidengehäuſe. In dieſem und alſo 
in der Stoppel bleibt ſie über Winter liegen, und erſt 14 Tage vor der Schwärmzeit wird 
ſie zu einer gemeißelten Puppe. Was wird aber aus dem Halme, welchen ſie innerlich be— 
arbeitete? Demſelben ſieht man nichts an, wohl aber ſeiner Ahre, welche ſich frühzeitig 

entfärbt. Wenn auch die gefunden Ihren zu reifen beginnen und das Anſehen die kranken 
von ihnen nicht mehr unterſcheiden läßt, ſo braucht man ſie nur zu befühlen. Bekommt 
man eine Ahre zwiſchen die Finger, welche in ihren unteren Teilen ſich als körnerlos und 
ſchwach erweiſt, ſo kann man mit ziemlicher Gewißheit darauf rechnen, beim Spalten des 
Halmes den Übelthäter zu entdecken. Gleichzeitig und an gleichen Orten mit der Halm— 
weſpe treibt ſich eine faſt noch längere, ſchlanke Schlupfweſpe umher, der zu den Sichel— 

weſpen gehörige Pachymerus calcitrator (Fig. 3, S. 349), welcher ſpäter als jene 
dieſelben Halme aufſucht, um die bereits dort hauſende Larve mit einem Eie zu beglücken; 
denn er ſchmarotzt, meines Wiſſens, ausſchließlich bei dieſer Zwergſägeweſpe. — Es gibt 
noch einige ſehr ähnliche Arten, deren Lebensgeſchichte man bisher wenig Aufmerkſamkeit 
geſchenkt hat, und nur von der einen (Cephus compressus) weiß man, daß ſie als Larve 
vom Marke einjähriger Zweigſpitzen der Birnbäume lebt. 

Die Geſpinſt- oder bre itleibigen Blattweſpen (Lyda) bilden in ihren zahl— 
reichen, nicht leicht zu unterſcheidenden und noch wenig in der Lebensweiſe erkannten 

Arten eine zweite, ſehr beſtimmt abgegrenzte Sippe. Die langen, borſtigen Fühler, der, 
weil einem Halſe aufſitzend, ungemein bewegliche Kopf ſowie das Flügelgeäder bringen 
ſie den Holzweſpen nahe, den flachgedrückten, beinahe wagerecht geſtellten Kopf, platten 
Mittel⸗ und gleichfalls platten, an den Seiten gekanteten Hinterleib beanſpruchen ſie als 
Eigentümlichkeit für ſich allein, und wegen des nicht vorſtehenden Legbohrers und der 
außerhalb der Pflanzen lebenden Larven ſchließen ſie ſich den echten Blattweſpen an. 
In letzterer Hinſicht jedoch noch nicht vollſtändig; denn die Larven ſind ärmer an Beinen 
und leben in einem leichten Geſpinſte oder in einem Blätterfutteral, wie gewiſſe Motten 

oder Zünsler unter den Schmetterlingen. 
Die Kotſack⸗Kiefernblattweſpe (Lyda campestris, Fig. 2, S. 355), eine 

nicht eben ſeltene Art, mag uns alle dieſe Verhältniſſe etwas genauer erläutern. Die 
ſchmutzig grüne Larve hat nur ſechs Bruſtfüße, ſiebengliederige, lange Fühler, am After 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 23 
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ein Hornhäkchen und ſeitwärts je ein dreigliederiges Anhängſel. Sie lebt im Juli an 
drei- und vierjährigen Kiefern, wo das befruchtete Weibchen ſeine Eier, höchſtens ihrer 
drei, an verſchiedene Zweige des Maitriebes abgeſetzt hatte, und wird durch das röhren— 
förmige, infolge ihres Kotes undurchſichtige Geſpinſt kenntlich gemacht. Sie hält ſich 

darin verſteckt und kommt meiſt nur am unteren Geſpinſtteile mit dem Vorderkörper 
hervor, um eine außerhalb befindliche Nadel von der Spitze bis zur Wurzel abzuweiden, 
was ſie ungefähr in einer Stunde fertig bringt. Sind alle Nadeln im Bereiche ihres 

Neſtes verzehrt, ſo verlängert ſie dasſelbe und kann auf dieſe Weiſe den ganzen Mai⸗ 
trieb des jungen Bäumchens vernichten. Ende Auguſt iſt ſie erwachſen, in einem warmen 
Sommer ſchon früher, läßt ſich an einem Faden herab und gräbt ſich bis 13 mm tief 
in lockere Erde ein, bereitet aus dieſer ein bohnenähnliches, loſes Geſpinſt und verſchläft 

hier in gekrümmter Stellung den Herbſt und Winter. Mitte April des nächſten Jahres 
kann man unter Umſtänden ſtatt ihrer eine Puppe finden, es iſt aber auch möglich, daß 
Ende Mai die Larve noch unverwandelt liegt, ausnahmsweiſe ſogar das ganze laufende 
Jahr hindurch. 14 Tage ungefähr ruht die Puppe, dann erſcheint die Weſpe, welche 
ſich ziemlich verſteckt zwiſchen den Nadeln hält und darum wenig bemerkt wird. Geht 
man bei warmem Sonnenſchein durch jene Schonungen, in welchen ſie ſich aufhält, ſo 
fliegt ſie ſcheu auf und verrät ſich durch ſchwaches Summen mit den Flügeln. Ihr 
Körper iſt bis auf die größere, rötlichgelbe Hinterleibsmitte (Glied 2—5) glänzend blau- 
ſchwarz, Mund, Fühler, ein Augenfleck, Schildchen, Kniee, Schienen, Füße und Flügel 
ſind gelb, letztere auf dem Male blaufleckig. Die Vorderſchienen haben zwei End- und 
zwei Seitendornen, die mittleren zwei der letzteren Art übereinander, die hinterſten nur 
einen und auch nur einen am Ende. Dieſe Dornenverlältniſſe ändern ſich bei anderen 

Arten, darum müſſen ſie, wie die Oberflächenverhältniſſe des Scheitels zu ſeiner Umgebung 
ſowie die Beſchaffenheit der ſchmalen Wurzelzelle am Vorderrand des Vorderflügels, ſtets 
genau geprüft werden, wenn es ſich um Artunterſchiede handelt. Die eben genannte Zelle 
iſt hier durch eine an der Spitze gegabelte Längsader in drei Teile zerlegt, während bei 
anderen durch Wegfall des oberen Gabeläſtchens nur zwei Teile entſtehen. Ebenſo ſteht 
hier der Scheitel nicht polſterartig über ſeine Umgebung heraus, wodurch ſich andere Arten 
auszeichnen. An dem Vorderflügel unterſcheidet man überdies zwei Rand- und vier Unter⸗ 
randzellen, deren letzte ſich nicht vollkommen ſchließt. 

Eine zweite, gleichfalls an Kiefern lebende Art iſt die entſchieden ſchädlichere große 
Kiefernblattweſpe der Forſtleute (Lyda stellata oder pratensis), deren Geſpinſt 
ziemlich klar bleibt, da nur vereinzelte Kotklümpchen in ihm hängen bleiben; eine dritte, 
die an dem ſtahlblauen Körper und dem roten Kopfe des Weibchens leicht kenntliche rot— 
köpfige Geſpinſtblattweſpe (Ly da erythrocephala), lebt ebenfalls im Larven⸗ 
zuſtand an Kiefern und gehört mit beiden vorigen derſelben Grundform an. Andere Arten 
leben geſellig in einem und demſelben Geſpinſte, wie die geſellige Fichtenblattweſpe 
(Lyda hypotrophica) an 15— 20 jährigen Fichten, die Birn-Geſpinſtweſpe (Lyda 
pyri oder elypeata) an Birnbäumen und Weißdorngebüſch. Die einſam lebende Larve 
der Roſen-Geſpinſtweſpe (Lyda inanita) fertigt ein langes Gehäuſe aus Stückchen 
von Roſenblättern, in welchem fie lebt, und jo ließe ſich noch manche Eigentümlichkeit 
dieſer und jener näher bekannten Art aufzählen, wenn es der Raum geſtattete. Die Larven 
aller haben den Bau der abgebildeten und unterſcheiden ſich nur durch Färbung und 
Zeichnung voneinander ſowie durch die eben angedeuteten Lebensgewohnheiten. Der Süden 
Europas ſcheint reicher, namentlich auch an bunteren Arten zu ſein als unſere nördlicheren 

Gegenden; ich habe wenigſtens einige ſehr zierliche Geſtalten aus Griechenland erhalten, die 
größtenteils noch namenlos ſein dürften. 

— — 
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Die artenreichſte, überall verbreitete Sippe umfaßt die echten Blattweſpen (Ten— 
thredinidae), von deren Larven und Lebensweiſe das oben Geſagte gilt. Die Weſpen 
ſelbſt, ſich in langgeſtreckte und gedrungene Formen gruppierend, haben in der Mehr— 
zahl neungliederige, einige dreigliederige Fühler, die bei den Männchen öfters anders ge— 
bildet ſind wie bei den Weibchen, an ihnen und am Flügelgeäder unterſcheidet man haupt— 
ſächlich die zahlreichen Gattungen, an einem niedergedrückten, quer bogig endenden Hinter— 
leib die Männchen von ihren Weibchen, deren walziger Hinterleib ſtumpf geſpitzt endigt 
und den Bohrer in der Ruhelage verbirgt. Manche Arten haben zwei und mehr Bruten 
im Jahre, doch muß man bei der Beurteilung dieſer Verhältniſſe vorſichtig ſein, weil ſie 

oft durch unregelmäßige Entwickelung mehr oder weniger verwiſcht werden. 

2 , il) 

den Angriff einer Schlupfweſpe wehren, Puppenhülſe geſchloſſen und offen. 2) Kotſack-Kiefernblattweſpe (Lyda cam- 
pestris) nebſt Larven und Geſpinſt. Alles natürliche Größe. 

Die Kiefern-Kammhornweſpe (Lophyrus pini) hält ſich, wie ihr Name ver: 
muten läßt, nur in Kiefernwäldern auf, wo die Larve bisweilen nicht unbeträchtlichen 
Schaden anrichtet. Man hat geſehen, wie dieſelben in ſo dicht gedrängten Reihen auf 
die Bäume kletterten, daß die Stämme gelb gefärbt waren, wie ſie oben die Nadeln voll— 

ſtändig bedeckten und in Knäueln von der Größe eines Menſchenkopfes daran hingen. 
Hatten ſie alles Grün verſchwinden laſſen, ſo zogen ſie weiter nach anderen Revieren, 
welche vom Schauplatz ihrer Verwüſtungen durch einen Bach getrennt waren. Zu Tauſen— 
den und abermals Tauſenden wimmelten ſie am Ufer desſelben, und weil ſie ihre Richtung 
nicht änderten, ſtürzten ſie in das Waſſer. Tag für Tag wogten ſie aus dem Inneren 
jenes vernichteten Beſtandes ihrem ſicheren Tode zu, ſo daß der Bach während dieſer Zeit 
nicht von lebendigem Waſſer, ſondern von dem mit dem Tode ringenden Geziefer gebildet 
zu ſein ſchien. Für gewöhnlich erſcheint die Afterraupe vom Mai ab in ſehr mäßiger Anzahl. 

Sie hat 22 Beine, eine grüne, je nach dem Alter in Gelb oder Braun ſpielende Körper— 
farbe und eigentümlich geſchwungene, rauchgraue oder ſchwarze Zeichnungen über den 
vorderen Beinen und ſpritzt wohl auch einem Angreifer einen harzigen Saft aus der 

23. 



356 Zweite Ordnung: Hautflügler; vierzehnte Familie: Pflanzenweſpen. 

Mundöffnung entgegen. Nach 8 Wochen oder darüber hinaus, wenn die Witterungsver⸗ 
hältniſſe ungünſtig, iſt ſie erwachſen, nachdem ſie ſich fünfmal gehäutet hat. In dieſem 
Zuſtande erblicken wir mehrere auf einem Zweige, ebenſo das Tönnchen, in welchem ſie 
ſich an einer Nadel verſpinnt. Ende Juli nagt die Weſpe ein Deckelchen los und kommt 

an das Tageslicht. Sehr charakteriſtiſch wird ſie und ihre Gattung durch die bei den 
verſchiedenen Arten 17 — 22gliederigen Fühler. Beim Weibchen find dieſe geſägt, beim 
Männchen außerordentlich zierlich kammzähnig; die Zähne nehmen nach der Spitze hin 
allmählich an Länge ab, ſtehen in zwei Reihen, und jeder hat, wie die Fahne einer Feder, 
wieder feine Fiedern. Eine Rand- und drei Unterrandzellen, zwei Enddornen an den Vorder⸗ 
ſchienen kennzeichnen die Gattung, und unſere Art unterſcheidet man von den vielen ähn⸗ 
lichen im weiblichen Geſchlechte durch die in der Mitte der Fühler auftretende größte 
Stärke derſelben, durch den dicht punktierten Kopf und Mittelleib, die hier und da in 
kleinen Strecken ausgebliebenen Flügeladern und die zwei Endſpornen an den Schienen der 
Hinterbeine; Kopf und Rücken des Mittelleibes ſowie die Hinterleibsmitte ſind vorherr⸗ 
ſchend ſchwarz, ebenſo ein Mittelfleck der Bruſt, das Übrige iſt ſchmutzig roſtgelb. Das 

Männchen erkennt man an ſeinem ſchwarzen Kleide, wovon nur die von den Knieen an 
ſchmutzig roſtgelben Beine eine Ausnahme machen, an dem dunkeln Flügelmale und der: 
ſelben Körperpunktierung, wie ſie eben am Weibchen auseinandergeſetzt wurde. Gleich 

nach ihrem Erſcheinen paaren ſich die Weſpen, und das Weibchen kriecht ſofort, mit den 

vorgeſtreckten Fühlern ſuchend, umher und wählt, wenn der Juli noch nicht vorüber iſt, 

vorjährige Nadeln, ſpäter, vom Auguſt ab, ſchwärmende Weibchen gehen an diesjährige. 
Hat es die erwünſchte Stelle ausfindig gemacht, ſo ſetzt es ſich, gleichviel ob an der 
Spitze oder am Grunde beginnend, auf die ſcharfe Kante der Nadel, ſchneidet mit ſeiner 

Säge das Fleiſch bis auf die Mittelrippe durch und läßt ein Ei neben das andere ſeiner 
Länge nach auf dieſe gleiten. Die Spaltöffnung wird mittels eines gleichzeitig aus⸗ 
fließenden Schleimes, welcher ſich mit den Sägeſpänen vermengt, zugekittet. Auf ſolche 
Weiſe gelangen 2— 20 Eier in eine Nadel, deren Kante durch ebenſo viele, von der Seite 
als Vierecke erſcheinende, ſich aneinander reihende Kittknötchen wieder geſchloſſen wird. 
Ein Weibchen vermag 80 — 120 Eier abzuſetzen, und zwar geſchieht dies immer an be⸗ 
nachbarten Nadeln. Mit kurzer Unterbrechung behufs der Ruhe wird die Arbeit Tag 
und Nacht bis zu Ende fortgeſetzt, und ein ſchneller Tod iſt die Folge der gehabten An- 
ſtrengung. Übrigens hat man hier auch jungfräuliche Fortpflanzung beobachtet. Je nach 
der Witterung iſt ein Zeitraum von 14— 24 Tagen ausreichend, um das Ei zur Ent— 
wickelung zu bringen; dabei ſchwillt es etwas an, und der Kitt löſt ſich von ſelbſt, ſo daß 
die junge Afterraupe ohne Mühe herauskriechen kann. Berechnen wir die bei den ver⸗ 
ſchiedenen Ständen bereits angeführten Zeiten ihrer Entwickelung, ſo ergibt ſich im 

günſtigſten Falle eine Lebensdauer vom Eie bis zum Schwärmen der Weſpe von etwa 
3 Monaten. Findet letzteres nach gewöhnlichen Witterungsverhältniſſen zum erſtenmal 
im April ſtatt, ſo wird im Juli die zweite, gewöhnlich immer zahlreichere Brut ſchwärmen, 
und der Fraß der Raupen fällt ſomit in den Mai und Juni von der erſten, in den 

Auguſt und September von der zweiten Brut, welche unter Moos ihre Tönnchen ſpinnt, 
darin überwintert und im nächſten Jahre den Anfang macht. Indes muß man nicht meinen, 
daß dieſe Regelmäßigkeit auch immer ſtatthabe; nach ſorgfältig angeſtellten Beobachtungen 
kann die erſte Brut im nächſten Frühling zur Entwickelung gelangen oder im Nach— 
ſommer, ja ſelbſt mit Überſpringung eines ganzen Jahres erſt im dritten, ebenſowenig 
braucht die Brut des Spätſommers gerade den erſten Schwarm im folgenden Frühjahr 
zu bilden. Merkwürdig bleibt hierbei der Umſtand, daß die Larren derſelben Weſpenart 
wenige Tage in ihrem Geſpinſte ruhen und in einem allerdings ſelteneren Falle mehrere 

A 
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Jahre. Im Allgemeinen iſt die Afterraupe gegen äußere Einflüſſe ziemlich empfindlich, 
beſonders in der zarten Jugend und vor dem Verſpinnen; es fehlt nicht an Beiſpielen, 

wo man nach einer kühlen Nacht, einem heftigen Gewitterregen, nach Höhenrauch ꝛc. ganze 
Familien in den verſchiedenſten Stellungen und Färbungen tot, teils auf den Nadeln, 
teils unter den Bäumen angetroffen hat. Daß ſie außerdem noch von vielen Schmarotzern 
aufgeſucht werden (man hat beinahe 40 verſchiedene Arten daraus erzogen), geht aus 
dem Vorhergehenden zur Genüge hervor. Im Winter ſchleppen die Mäuſe gern die 
Tönnchen zuſammen und freſſen ſie aus. 

Nematus iſt eine ſehr verbreitete Gattung, deren Arten wegen der großen Überein— 
ſtimmung in der unbeſtimmten, oft matten Färbung unzureichende Unterſchiede bieten; 
neungliederige, borſtige Fühler, welche im Vergleiche zum kleinen Körper oft ziemlich lang 
erſcheinen, eine Rand- und vier in der Anlage vorhandene Unterrandzellen, welche aber 
wegen Fehlſchlagens der Querader zwiſchen den beiden erſten nicht immer zu ſtande 

kommen, und deren zweite beide rücklaufende Adern aufnimmt, bilden die Gattungsmerk— 
male. Die Larven haben 20 Füße. Unter ihnen fällt die in der Mitte des Körpers grün— 
blaue, an beiden Enden gelb gefärbte, durchaus ſchwarz punktierte und ſchwarzköpfige, 
eins jener oben erwähnten Fragezeichen, vom Juli bis Oktober an verſchiedenen Weiden— 
arten in die Augen. Sie gehört dem Nematus salicis an, einer gelben, am Scheitel, 
Flügelmal, den Fühlern und auf dem Mittelrücken fleckig ſchwarzen Weſpe von nahezu 
10 mm Länge. — Die höchſtens 6,5 mm lange, rötlichgelbe Stachelbeer-Blattweſpe 
(Nematus ventricosus), welche noch eine Menge anderer Namen führt, iſt am Kopfe 
außer dem Munde und der Unterſeite der Fühler, an drei Flecken auf dem Bruſtrücken, 
an der Bruſt mehr oder weniger und an der Wurzel des männlichen Hinterleibes ſchwarz, 
an der Schienenſpitze und den Füßen der Hinterbeine braun. Ihre ſchmutzig grüne, an 
den Seiten des erſten und der drei letzten Glieder gelbe, ſchwarzwarzige, ſchwarzköpfige 
und kurzhaarige Larve frißt im Mai manchmal die Stachelbeer- und Johannisbeerbüſche 
vollſtändig kahl und erſcheint zum zweitenmal desſelben Jahres im Juli und Auguſt. 
Von Afterraupen, welche am 22. Mai eingetragen waren, erhielt ich ſchon am 3. Juni 

zwei weibliche Weſpen. Daraus, daß ein Weibchen bis 120 Eier abſetzen kann, erklärt 
ſich die ſtarke Vermehrung. — Die bohnenartigen Anſchwellungen der Weidenblätter, ver— 
ſchieden in ihrem Baue und ihrer Verbreitungsweiſe, entſtehen durch grüne Afterräupchen, 
aus denen ſich verſchiedene Arten der in Rede ſtehenden Gattung entwickeln. 

Dolerus heißt eine andere Gattung, deren grob punktierte, meiſt ganz ſchwarze, zur 

Abwechſelung auch ſtellenweiſe rot gefärbte, zahlreiche Arten uns im erſten Frühjahr be— 
gegnen und mit angezogenen Beinen und Fühlern wie tot von den Grasſtengeln oder 
Weidenblüten ſich zur Erde fallen laſſen, wenn ſie merken, daß ſie ergriffen werden ſollen. 
Zwei Rand- und drei Unterrandzellen durch Verſchmelzung der ſonſt zweiten und dritten 
bilden neben den fadenförmigen, plumpen, neungliederigen Fühlern die Erkennungszeichen. 
Die beiden rücklaufenden Adern münden in die mittelſte Unterrandzelle. 

Ein Heer kurz eiförmiger Geſtalten, zu denen die kleinſten der ganzen Familie gehören, 
vereinte man unter dem gemeinſamen Merkmale von zwei Rand- und vier Unterrand— 
zellen, deren zweite und dritte die rücklaufenden Adern aufnehmen, und von neungliederigen, 
meiſt fadenförmigen Fühlern, welche nur die Länge von Kopf und Mittelleib zuſammen— 
genommen erreichen, und nannte die Gattung Selandria. Je nach Beſchaffenheit der 
lanzettförmigen Zelle, der Anzahl der geſchloſſenen Zellen in dem Hinterflügel, dem Größen— 

verhältnis der Fühlerglieder hat man die zahlreichen Arten auf eine Reihe von Unter: 
gattungen verteilt und dabei noch manchmal ſeine liebe Not, die unanſehnlichen Weſen 

nach den vorhandenen Beſchreibungen richtig zu benennen. Man trifft ſie vom Frühling 
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an bis in den Sommer hinein meiſt auf Gebüſch, an rauhen Tagen ruhig und teilnahm— 
los daſitzend, aber immer bereit, ſich tot zu ſtellen, wenn man ihnen zu nahe kommt, ſehr 
beweglich und luſtig umherfliegend, wenn ihnen die Sonne warm auf den Leib ſcheint. 

Wir begnügen uns hier mit nur zwei Arten und gedenken zunächſt der ſchwarzen 
Kirſchblattweſpe (Selandria oder Eriocampa adumbrata), wobei wir bemerken, 

daß fie nicht Selandria aethiops heißt, wie in vielen Büchern zu leſen, ſondern daß unter 
letzterem Namen ein anderes ſchwarzes Blattweſpchen aus nächſter Verwandtſchaft gemeint 
iſt, welche im Larvenſtand an Roſenblättern lebt. Die Kirſchblattweſpe iſt glänzend 

ſchwarz, nur an den Vorderſchienen, vorn wenigſtens, blaßbraun. Die durch die Mitte 
getrübten Vorderflügel haben eine ſchräge Querader in der Lanzettzelle und die Hinter— 
flügel zwei Mittelzellen. Bei einer Körperlänge von 5,5 mm ſpannt ſie deren 11. In 

den erſten Tagen des Juni, aber auch ſpäter, kriechen die Weſpchen aus ihren mit Sand: 
körnchen feſt durchwebten Gehäuſen, welche flach unter der Erde während des Winters 
gelegen haben, aus und begeben ſich auf den Baum oder Strauch, unter deſſen Schirme 
ſie geruht haben, und der ein Kirſch-, Birnen-, Pflaumen-, Aprikoſenbaum oder ein Schlehen⸗ 
ſtrauch ſein kann. Meiſt im Juli und während des Auguſt bis ſpäter fallen an den ge— 
nannten Obſtarten glänzend ſchwarze, nach Tinte riechende Larven auf, welche einzeln 
oder in größeren Geſellſchaften beiſammen auf der Blattoberſeite ſitzen und dieſe nebſt 
dem Blattgrün verſpeiſen, die Unterhaut jedoch unverſehrt laſſen. Dieſe wird alsbald 
braun, und ſchließlich hat die ganze Kronenſpitze des bewohnten Baumes ein braunes, 
florartiges Anſehen. Nach viermaliger Häutung iſt die zwanzigfüßige Larve, deren friſches 
Kleid ſtets grüngelb ausſieht, aber alsbald nachher durch Ausſchwitzung die ſchwarze Farbe 
annimmt und einer nackten Schnecke nicht unähnlich ſieht, erwachſen und geht zum Ein- 
ſpinnen in die Erde. Wegen des ungleichmäßigen Ausſchlüpfens der Weſpe kann man 
dieſelbe faſt ein Vierteljahr lang beobachten, ohne zwei Bruten annehmen zu müſſen. Sie 
fliegt in Deutſchland, Frankreich und Schweden und wird bisweilen durch ihre Larve recht 
läſtig. In unſerer Gegend hatte ſie ſich vor einigen Jahren ungemein ausgebreitet, und 
im Spätſommer wimmelten alle an den Landſtraßen angeflanzten Sauerkirſchen von 

ihrer Larve. 
Die Pflaumen-Sägeweſpe (Selandria oder Hoplocampa fulvicornis) hat 

eine in der Mitte zuſammengezogene lanzettförmige Zelle, iſt gleichfalls glänzend ſchwarz, 
durch gelbliche, kurze Behaarung an Kopf und Bruſtkaſten ſowie durch feine Punktierung 
hier weniger glänzend, an den kurzen Fühlern mehr oder weniger rötlich braungelb ſo— 
wie an den Beinen, mit Ausnahme der ſchwarzen Schenkelwurzel an den Hinterbeinen. 
Dies Weſpchen iſt wenig kleiner als das vorige, ſtellt ſich zur Zeit der Pflaumenblüte 
auf den Bäumen ein, um Honig zu lecken, ſich zu paaren, und das Weibchen, um ſeine 
Eier unterzubringen, welche einzeln in einen Kelchabſchnitt gelegt werden. 5—6 Wochen 
ſpäter iſt die in der unreifen Frucht vom Kerne derſelben lebende Larve erwachſen, fällt 

mit jener vom Baume, bohrt ſich durch ein ſeitliches großes Loch heraus, um in die Erde 
einzudringen, wo ſie in einem feſten Geſpinſte überwintert. Die gelblichrote Larve, mit 
gelbem Kopfe und 20 Beinen verſehen, verdünnt ſich nach hinten, riecht ſtark wanzenartig 
und verrät ihre Gegenwart durch eine Harzthräne oder ein Kotklümpchen an der ungefähr 
mandelgroßen, vor der Zeit bläulich angehauchten Zwetſche. Wo dieſes Weſpchen häufiger 
vorkommt, müſſen die Bäume gründlich zu jener Zeit durchgeſchüttelt und die herabfallenden 
Früchte ſorgfältig geſammelt und vernichtet werden, um hierdurch die Larven zu beſeitigen. — 
Verſchiedene grüne Afterräupchen leben in der verſchiedenſten Weiſe an den Roſen⸗ 
blättern oder in den jungen Trieben der Roſenſtöcke unſerer Gärten und entwickeln ſich 
zum Teil gleichfalls in hierher gehörige Weſpchen, doch es würde zu weit führen, auch 
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nur annähernd derer zu gedenken, welche als Fliegen oder Larven den Sommer über dem 
aufmerkſamen Naturfreunde in auffälliger Weiſe begegnen. 

Die Rüben⸗Blattweſpe (Athalia spinarum) wird durch ihre Larve, beſonders 
aus der zweiten Brut, für den Landwirt mitunter zur Plage, indem ſie die Blätter der 
Steckrüben und der jungen Olſaaten im September vollkommen kahl frißt. Die dotter⸗ 
gelbe Weſpe, welche am Kopfe und an den Fühlern, am Mittelleibsrücken, mit Ausnahme 
des Halskragens und Schildchens, und am Vorderrand der Vorderflügel bis zum Male 
ſchwarz erglänzt, hat ſchwarz und gelb geringelte Füße, etwas keulenförmige, elfgliederige 
Fühler und das Flügelgeäder genau ſo, wie es Figur 9 auf Seite 214 darſtellt. Sie 
erſcheint zuerſt aus der überwinterten Larve im Mai und wird kaum bemerkt, weil ſie 

nur einzeln fliegt; bloß ausnahmsweiſe hört man jetzt über die ihr entſtammenden 
Larven klagen, wie beiſpielsweiſe von den Krautgärtnern in der Gegend von Halle im 

1) Rüben⸗Blattweſpe (Athalia spinarum) nebft Larven. 2) Männchen; 3) Weibchen der Roſenblattweſpe (Hylotoma 

rosae) nebſt Larven. Alles natürliche Größe. 

Juni 1886. Ende Juli und Auguſt ſchwärmt die Weſpe zum zweiten Male und fällt durch 
ihre Häufigkeit leicht in die Augen, wenn ſie im Sonnenſchein auf Wieſenblumen, an 
Weidengebüſch, an Sträuchern der Waldränder geſchäftig umherfliegt und dem Honig 
oder den Süßigkeiten der Blattläuſe nachgeht. An rauhen Tagen ſitzt ſie ſtill und ver— 
droſſen mit angezogenen Beinen und läßt ſich herabfallen, wenn man ihr nahe kommt. 
Junge Olſaaten kommen ihr nun trefflich zu ſtatten, um hier ihre Eier zu verſenken. Im 
September und Oktober machen ſich die graugrünen, ſchwarz geſtreiften Larven durch ihren 
Fraß leicht kenntlich. Sie haben 22 Beine und werden durch das Zuſammenfließen der 
ſchwarzen Zeichnungen und Striche über den Rücken manchmal ganz ſchwarz, ſo daß man 
ſie in England „nigger“ genannt hat, im Gegenſatze zu der grünen Raupe der Gamma— 
Eule, welche ungefähr zu gleicher Zeit bisweilen gleichfalls Verheerungen auf den Feldern 
anrichtet. Im Oktober ſind die Niggers erwachſen, gehen flach unter die Erde und fertigen 
ſich ein mit Krümchen derſelben untermiſchtes Gehäuſe, in welchem ſie überwintern. — 
Einige andere Blattweſpen gleichen in Färbung und Größe der in Rede ſtehenden unge— 
mein, können aber nicht mit ihr verwechſelt werden, wenn man Flügelgeäder und Fühler— 
bildung einer genauen Prüfung unterwirft; nur eine Art, die Athalia rosae, ſtimmt mit 
ihr auch in dieſen Beziehungen überein, unterſcheidet ſich jedoch von ihr durch geringere 
Größe und den durchaus ſchwarzen Rücken des Bruſtkaſtens. 
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Die größten von den ſchlanken, echten Blattweſpen gehören der alten Gattung 
Tenthredo an, welche in ihrer heutigen Begrenzung noch ſehr zahlreiche Arten umfaßt, 
die ſich nicht immer leicht voneinander unterſcheiden laſſen; Arten, bei denen öfters Männ⸗ 

chen und Weibchen in der Farbe nicht übereinſtimmen; beſonders kommt es häufig vor, 
daß ein durchaus ſchwarzer Hinterleib des letzteren einem ſchwarz und roten des zuge⸗ 
hörigen Männchens entſpricht. Die Tenthreden find ſchmucke und kecke Tiere, die ein: 
zigen unter den Blattweſpen, welche bisweilen einen anderen Kerf mit ihren kräftigen 
Kinnbacken zuſammenarbeiten und verzehren. Fleiſch gehört zwar nicht zu ihrer gewöhn- 
lichen Koſt, ſie verſchmähen es aber nicht, wie ich einigemal zu beobachten Gelegenheit 
fand. Neungliederige Borſtenfühler, welche in der Regel den Hinterleib an Länge über: 
treffen, 2 Rand- und 4 Unterrandzellen in den Vorderflügeln und Hinterhüften, welche 
höchſtens bis zum Hinterrand des zweiten Hinterleibsgliedes reichen, kennzeichnen neben 

der geſtreckten Kör⸗ 
perform die Gat⸗ 

tung, welche man 
nach der Beſchaffen⸗ 
heit der lanzettför- 
migen Zelle in eine 
Reihe von Unter⸗ 
gattungen zerlegt 
hat. Um auf ein 

paar leicht kennt⸗ 
liche Arten aufmerk⸗ 
ſam zu machen, bei 
denen die lanzett⸗ 
förmige Zelle von 

= gerader Querader 
geteilt wird und in den Hinterflügeln zwei Mittelzellen vorkommen (Tenthredo im engeren 
Sinne), ſei die auf Weidengebüſch hier zu Lande recht gemeine grüne Blattweſpe 
(Thenthredo scalaris) erwähnt. Sie ſieht lichtgrün aus und trägt auf dem 
Rücken von Mittel- und Hinterleib mehr oder weniger ausgedehnte ſchwarze Flecke, welche 
in der Regel auf letzterem als Mittelſtrieme zuſammenhängen. — Tenthredo viridis, 
eine Art, welche, bevor Klug durch ſeine Bearbeitung dieſer Weſpen manche Irrtümer 
beſeitigte, häufig mit der vorigen verwechſelt wurde, iſt vorherrſchend ſchwarz, und die 
lichtgrüne Färbung ſpielt nur eine untergeordnete Rolle. — Die gelbgehörnte Blatt- 
weſpe (Thenthredo flavicornis) hat, wie ihr Name andeutet, nicht nur gelbe Fühler, 
ſondern auch gelbe Beine und einen gelben, ſchwarz beſpitzten Hinterleib. Sie gehört zu 
den zierlichſten Arten und mißt 13 mm. i 

Die Arten, deren Hinterhüften ſich ſo weit verlängern, daß ſie faſt bis zum Hinter⸗ 
rand des dritten Hinterleibsgliedes und ſomit die Spitze ihrer Schenkel bis zu der des 
Hinterleibes reichen, hat man unter dem Gattungsnamen Macrophya zuſammengefaßt. — 
Allantus unterſcheidet ſich von Tenthredo nur durch die kürzeren, wenig den Mittelleib 
übertreffenden Fühler, welche einem auffallend dicken Grundgliede aufſitzen; alles übrige iſt 
wie dort, beſonders auch die Flügelbildung. e stein Spin 

In der Roſen-Bürſthornweſpe (Hylotoma rosae, Fig. 2 u. 3, Abbild. ©. 359) 
erblicken wir ein zierliches Tierchen, welches nach Größe und Färbung mit der Rüben-Blatt⸗ 
weſpe verwechſelt werden könnte, ſich aber bei näherer Betrachtung in einigen weſentlichen 
Punkten von derſelben unterſcheidet. Einmal haben die Flügel nur eine Randzelle, und 

„ ee 
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zwar iſt dieſelbe auf Vorder- und Hinterflügel mit einem Anhange verſehen — wie dort 

kommen auch hier vier Unterrandzellen vor —, die lanzettförmige Zelle ſchnürt ſich in der 
Mitte ein; ſodann beſtehen die Fühler aus nur drei Gliedern. Das ſehr lange dritte 
nimmt beim Weibchen eine ſchwach keulenähnliche Form an, während es beim Männchen 
auf der Unterſeite wie eine Bürſte mit dichtem Borſtenhaar beſetzt iſt. Zu dieſen Merk— 

malen kommen als Charakter der Gattung noch die einfachen Klauen aller Füße und 
ein Seitendorn der hinterſten Schienen. Die Art breitet ſich von Schweden bis Italien 
über Europa aus, iſt nirgends ſelten, ihre Larve vielmehr allen Roſenliebhabern bekannt 
und verhaßt. Sie hat nur 18 Beine und eine Länge von 15—19,5 mm. Ihre Grund— 
farbe iſt bräunlichgrün, auf dem Rücken liegen jederſeits des grünen Rückengefäßes gelbe, 
allmählich in die Grundfarbe übergehende Flecke, die öfters zuſammenfließen und den 
ganzen Rücken pomeranzengelb färben. Auf jedem Gliede, mit Ausnahme der beiden 
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Birken⸗Knopfhornweſpe (Cimbex betulae). a Larven, b Männchen, e Weibchen, d geöffnetes Puppengehäuſe. 
Natürliche Größe. 

letzten, ſtehen ſechs Paar glänzend ſchwarze Warzen von verſchiedener Größe als Träger 
von ebenſo vielen Borſtenhärchen. An ſie ſchließt ſich jederſeits noch ein größerer ſchwarzer 
Fleck mit mehreren Borſten und an dieſen endlich ein kleinerer an. Die beiden letzten 
Ringe haben kleinere Flecke und der letzte einen einzelnen auf dem After. Unmittelbar 
nach jeder Häutung erſcheinen die Warzen als große, graue Blaſen mit vielen ſchwarzen 
Pünktchen, welche nur allmählich ihre gewöhnliche Farbe und Geſtalt annehmen. Man 
findet die eben beſchriebene Afterraupe vom Juli bis September auf Roſen, wilden und 
angepflanzten, wo ſie die Blätter ſo behandelt, wie es unſere Abbildung lehrt. Zur Ver— 
wandlung ſpinnt ſie ein doppelhäutiges Gewebe, deſſen äußere Hülle maſchige Zwiſchen— 
räume läßt. Aus den im Juli erwachſenen Larven erſcheint die Weſpe im Auguſt, die 
ſpäteren überwintern und ſchlüpfen erſt im nächſten Jahre aus. Hier kommen alſo wieder 
zwei Bruten vor. Das Weibchen ſägt in die jungen Zweige zwei gleichlaufende Reihen 
von Einſchnitten, jeden für je ein Ei. Infolge dieſer Verwundung krümmt ſich die Stelle 
und wird ſchwarz. — Noch andere, mitunter durchaus blauſchwarze Arten mit meiſt ge— 
färbten Flügeln kommen vor, wie beiſpielsweiſe die Sauerdorn-Bürſthornweſpe (Hy- 
lotoma berberidis), deren bunte Larve manchmal in großen Mengen am Sauerdorn 
(Berberis) ſitzt. Braſilien, China und Japan ernähren ihre beſonderen Arten. Eine ſehr 

nahe verwandte Gattung iſt das Spalthorn (Schizocera), bei welcher der Randzelle 
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ein Anhang, der Hinterſchiene der Seitendorn fehlt und ſich das dritte Glied der männ— 
lichen Fühler gabelartig ſpaltet. 

Die Birken⸗Knopfhornweſpe (Cimbex betulae) mag in beiden Geſchlechtern 
die letzte Gruppe zur Anſchauung bringen, welche durch die Keulenform der Fühler und 
durch Plumpheit des Körpers leicht kenntlich wird. Dieſe hinſichtlich der Breite und Schwer— 
fälligkeit des letzteren die Hummeln unter den Blattweſpen darſtellenden Kerfe haben zwei 
Rand- und drei Unterrandzellen nebſt einer durch eine gerade Querader geteilten Lanzett⸗ 
zelle als Gattungsmerkmale. Die Arten, bei welchen ſich letztere in der Mitte zuſammen⸗ 
zieht, ſind unter dem gemeinſamen Namen Abia abgeſchieden worden. Kopf, Bruſtkaſten 
und Beine ſind bei der vorſtehenden ſchwarz oder gelb behaart, jedoch nicht ſo dicht, daß 
dadurch die ſchwarze Farbe und der Glanz der Oberfläche bedeckt würden. Der Hinterleib 
iſt mehr oder weniger rotbraun, beim Weibchen auch lichter, Fühler wie Körper braun— 
gelb oder rein gelb gefärbt, die Flügel ſind waſſerhell oder gelblich, neben dem Male braun 
gefleckt und am Saume getrübt. Die erwachſene Larve iſt lebhaft grün, reichlich, aber 
fein querfaltig, mit weißen Wärzchen unregelmäßig beſtreut, beſonders an den Seiten, hat 

eine nach vorn abgekürzte, ſchwarze Längslinie mit gelblicher Einfaſſung über den Rücken, 
einen gelben Kopf und 22 Füße. In der Jugend wird ſie durch einen weißen Staub— 

überzug einfarbig. Sie frißt vereinzelt auf Birken und hat die ihresgleichen eigne Ge— 
wohnheit, aus den Körperſeiten einen grünlichen Saft ausfließen zu laſſen, wenn fie an- 

gefaßt wird, doch fließt der Saft nicht ſo reichlich wie bei anderen. Beim Ruhen am Tage 
pflegt ſie zuſammengerollt an der Unterſeite der Blätter zu ſitzen, beim Freſſen die reitende 
Stellung einzunehmen, wie beides unſere Abbildung auf S. 361 vergegenwärtigt. Wenn 
ſie erwachſen iſt, ſo fertigt ſie an einem Zweige ein pergamentartiges, braunes Tönnchen, in 
welchem ſie vom September oder Oktober an das ganze nächſte Jahr hindurch bis zum Mai 
des folgenden zu ruhen pflegt und wenige Wochen vor dem Schwärmen der Fliege zur Puppe 
wird. Die dieſer entſchlüpfte Weſpe nagt ein Deckelchen vom Gehäuſe und erſcheint, und 
wäre es in der Weſtentaſche, wie es einſt einem meiner Freunde erging, der für mich ein 
Geſpinſt mitgenommen, dort aufbewahrt und abzuliefern vergeſſen hatte. Viel Mühe mag 
ihr dies nicht verurſachen, denn ihre Kinnbacken wirken ſo kräftig, daß ſie den Finger eines 
Kindes blutig kneipen können. Andere ähnliche Arten leben auf Weide, Eller, Buche. Was 
die Namen anlangt, jo ſei noch bemerkt, daß der wiſſenſchaftliche neu iſt. Klug hatte näm— 

lich in ſeiner monographiſchen Bearbeitung (1829) eine große Anzahl verſchiedener, in⸗ 
einander übergehender Formen, welche die früheren Schriftſteller als Cimbex femorata, 
C. sylvarum und andere aufgeſtellt hatten, unter dem Namen Cimbex variabilis ver⸗ 

einigt. Da ſeitdem die Zucht aus der Raupe gelehrt, daß dies nicht gut zuläſſig, hat 
ſpäter Zaddach den obigen Namen in Anwendung gebracht. 

Hiermit verabſchieden wir uns von den Hautflüglern, nicht ohne die Gefühle der Be⸗ 
wunderung und Dankbarkeit gegen fie; denn wir haben gar viele unter ihnen kennen ge: 
lernt, welche es nicht minder als die Honigbiene verdienen, als das Sinnbild und Muſter 
eines unermüdlichen Fleißes und einer ſtrengen Ordnungsliebe aufgeſtellt zu werden. In⸗ 
dem wir ſie verlaſſen, gehen wir zu denen über, welche im ſchroffſten Gegenſatze zu ihnen 
den Leichtſinn und die Flatterhaftigkeit zur Schau tragen. 
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Die Schmetterlinge, Falter (Lepidoptera, Glossata). 

Unter Berückſichtigung des Geſamteindruckes, welchen die Körpertracht eines Kerbtieres 
bei dem Beſchauer hervorruft, müſſen wir den Hautflüglern die Schmetterlinge, jene 
bunten Lieblinge unſerer naturforſchenden Jugend, folgen laſſen. Die drei vollkommen ver— 
wachſenen Bruſtringe, welche naturgemäß den Mittelleib abſchließen, der frei davor ſitzende 

Kopf mit ſeinen geraden, immer deutlich bemerkbaren Fühlern, der vorwiegend geſtreckte, 
durchweg mit Chitinmaſſe gepanzerte Körper und die vier Flügel, welche ihre Inhaber be— 
fähigen, den feuchten, unſaubern Erdboden zu verlaſſen und im luſtigen Gaukelſpiel die 
würzigen Lüfte zum gewöhnlichen Aufenthalt zu wählen, dies alles, aber auch außerdem 
das Verlangen nach Süßigkeit und nach den Perlen des Taues, um das kurze Leben zu 
friſten, und die ſcharf geſchiedenen drei Entwickelungsſtufen haben die Schmetterlinge mit 
den Aderflüglern gemein. Auch ſie grenzen ſich ſehr beſtimmt von allen anderen Kerfen 
ab durch die Bildung ihrer Mundteile und die Beſchaffenheit der Flügel und können darum 
unmöglich mit dem Gliede einer anderen Ordnung verwechſelt werden, ſelbſt dann nicht, 
wenn in einzelnen Fällen durch Verkümmerung der Flügel das Luftleben verſagt worden iſt. 

Die Mundteile ſind ſaugende. Wie ſchon früher bemerkt, bildet hier der Unterkiefer, 
auf der Innenſeite jeder Hälfte halbröhrenförmig ausgehöhlt, einen längeren oder kürzeren, 

aufrollbaren Saugapparat, die ſogenannte Rollzunge (Fig. 10, S. 8), eine Bezeichnung, 
welche freilich die Wiſſenſchaft nicht billigen kann, weshalb hier der Ausdruck Rüſſel ge— 
wählt iſt. Oberlippe und Oberkiefer werden von den Forſchern in drei unbeweglichen Horn— 
plättchen wieder erkannt, welche ſo klein und durch die Bekleidung des Geſichts ſo verſteckt 
ſind, daß ein Uneingeweihter wohl vergeblich danach ſucht; ein kleiner dreieckiger Zipfel 
mit jederſeits dreigliederigen Taſtern läßt ſich dagegen bequem als Unterlippe unter 
dem Saugapparat erkennen. Die Taſter geben als Freßſpitzen (Palpen) beſonders bei 
Kleinfaltern wichtige Unterſcheidungsmerkmale ab. Die Kiefertaſter endlich finden ſich 
meiſten teils vor, verkümmern aber zu kurzen zweigliederigen Anhängſeln und erlangen 
nur bei den Schaben (Tineina) als „Nebenpalpen“ mitunter in Länge und Gliederzahl eine 
ungewöhnliche Ausbildung. g 

Die vier Flügel, deren vordere die hinterſten an Größe in den meiſten Fällen be— 
deutend übertreffen, werden in ziemlich gleichmäßiger Weiſe vorherrſchend von Längsadern 
durchzogen. Weil die neueren Syſtematiker ein großes Gewicht auf deren Verlauf legen, 

ſo können wir die weſentlichſten Verhältniſſe und die dafür üblichen Bezeichnungen nicht 
gänzlich mit Stillſchweigen übergehen. Aus der Mitte der Wurzel entſpringt eine Zelle, 
die Mittelzelle (Diskoidalzelle), welche ungefähr in der Mitte der Flügelfläche durch eine 
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kurze, meiſt gebogene oder gebrochene Querader geſchloſſen wird, in ſelteneren Fällen aber 
auch offen bleibt. Die dem Vorderrand des Flügels (costa) zugewandte Grenze der Zelle 
heißt vordere Mittelrippe, die entſprechende der entgegengeſetzten Seite die hintere 
Mittelrippe. Dieſe beiden Benennungen ergeben ſich aus derjenigen Lage der Flügel, 
welche man ihnen zu geben pflegt, um den Schmetterling in einer Sammlung aufzuſtellen; 
nach ihrer Richtung zum Leibe würden ſie bezüglich äußere und innere Mittelrippe zu 
nennen ſein. Aus beiden Mittelrippen und aus der Querrippe entſpringt eine Anzahl von 
Längsrippen, welche in den Saum und Vorderrand des Flügels münden. Dieſe werden 
am Saume vom Innenwinkel an gezählt, wobei man von zwei anfängt, ohne Rückſicht 

darauf zu nehmen, ob ſie geſondert aus den beiden Mittelrippen und der Querrippe kommen, 
oder ob zwei oder mehrere ſich wurzelwärts vereinigen und auf gemeinſchaftlichem Stiele aus 
jenen entſpringen. Außer den eben beſprochenen finden ſich am Innenrande 1—3 Rippen 
und zwar auf dem vorderen meiſt nur eine, ſelten zwei, welche aus der Flügelwurzel 
kommen und in den Saum oder Innenrand verlaufen. Dieſe heißen Innenrands—⸗ 

oder Dorſalrippen und führen alle die Zahl 1; wo mehrere vorhanden find, unter— 
ſcheidet man ſie von der Wurzel nach dem Saume, alſo dem Innenwinkel zu, durch 
1a, 1b, 10. Am Außenrand entſpringt die Vorderrandsrippe (Coſtalrippe, Costa) 

unmittelbar aus der Wurzel des Flügels; ſie erhält beim Zählen ſtets die höchſte Nummer. 
Im Hinterflügel verbindet ſich dieſelbe bei vielen Nachtfaltern mit der vorderen Mittelrippe 
in der Nähe der Wurzel auf eine kurze Strecke oder bis zu dieſer hin und ſcheint in dieſem 
letzteren Falle aus der Mittelzelle zu kommen. Die Verteilung iſt indes nicht ſo einfach, 
wie man hiernach glauben ſollte, weil im Vorderflügel die vordere Mittelrippe hinter⸗ 
einander drei Aſte ausſendet und dadurch allerlei Unterſchiede bedingt, welche für viele 
Schmetterlinge charakteriſtiſch werden können. Im Hinterflügel ſendet dieſelbe nur zwei 

Aſte aus, welche in den Saum verlaufen und größere Übereinſtimmung zeigen. 
Die durch zwei aufeinander folgende Rippen und das Stückchen Flügelrand zwiſchen 

ihnen gebildeten Zellen bezeichnet man ebenfalls mit der Zahlenreihe, ſo zwar, daß die 
Zelle jedesmal die Ziffer derjenigen Rippe erhält, auf welche ſie in der Richtung von innen 
nach außen folgt. So wird beiſpielsweiſe ein offene Mittelzelle zu der ſehr langen Zelle 4, 
weil ſie zwiſchen Rippe 4 und 5 liegt. In anderen Fällen wird die genannte durch eine 

oder auch durch zwei überzählige Längsrippen geteilt; bisweilen gabelt ſich eine dieſer 

Rippen ſaumwärts und bildet am Ende der Mittelzelle, in ihr ſelbſt eine kleine, dreieckige, 
die ſogenannte eingeſchobene Nebenzelle. Auch an ihrem Vorderwinkel kann durch eigen— 
tümlichen Aderverlauf eine Anhangszelle entſtehen, und endlich iſt im Hinterflügel vor 
ihrem Wurzelteile eine größere Nebenzelle möglich. Dies in allgemeinen Umriſſen das 
mehr verborgene Skelett der Flügel; den höchſten Wert aber für das Auge und für ihre 
Schmetterlingsnatur verleiht ihnen die äußere Bedeckung. Wenn man ſagt, die Schmetter- 
lingsflügel ſeien mit abwiſchbarem Staube überzogen, ſo drückt man ſich mindeſtens ſehr 
ungenau aus, denn jedermann weiß, daß es nicht formloſe, beliebig aufgeſtreute, außer⸗ 
ordentlich feine Körperchen ſind, für welche wir eben keinen anderen Ausdruck als „Staub“ 

haben, welche den Flügeln ihre Schönheit verleihen, ſondern ſehr zarte Schüppchen von 
ganz beſtimmtem regelmäßigen Zuſchnitte. Dieſelben heften ſich mit längeren oder kürzeren 
Stielchen loſe an die Flügelhaut in beſtimmten Reihen an, decken ſich, hier dichter, dort 

loſer, wie die Ziegel auf dem Dache und haben in einem und demſelben Flügel, je nach 
der Stelle, welche ſie einnehmen, je nach der Schmetterlingsart, verſchiedene Größe, Form, 
Farbe, Oberfläche. In der Mitte der Flügelfläche pflegt die meiſte Übereinſtimmung zu 
herrſchen, wenn wir die Farbe ausſchließen, an dem Innenrand und Saume gehen die 
Schuppen in haarartige Gebilde oder in wirkliche Haare über, wie auch häufig auf der 

ben e u 
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Unterſeite; die den Saum einfaſſenden heißen Franſen. Es gibt braſiliſche Schmetter— 
linge, deren Flügel gar keine Schuppen tragen, und auch in Europa eine Sippe zierlicher 
Falter, die Glasflügler, bei denen ein großer Teil des Flügels durchſichtig bleibt, dafür 
nehmen die Schuppen des übrigen Teiles die verſchiedenſten Formen an. Das Streichen 
der Reihen, ob ſie gerade oder gebogen, das feſtere oder loſere, bisweilen ſogar ſenkrechte 
Aufſitzen der einzelnen Plättchen, bieten neben der Größen-, Formen- und Farbenverſchieden— 
heit eine nicht geahnte Abwechſelung und verleihen dem unnachahmlichen Gemälde den 
höchſten Zauber. | 

Der „Naturſelbſtdruck“, in welchem auf verſchiedenen Gebieten die Wiener Staats: 

druckerei zuerſt das Beachtenswerteſte im großen geleiſtet hat, wurde längſt ſchon auf ſehr 
einfache, aber weſentlich verſchiedene Weiſe zum Übertragen von Schmetterlingen auf Papier 
angewendet. Dieſes Verfahren, welches ſogleich näher angegeben werden ſoll, hat gelehrt, 
daß in ſehr vielen Fällen, ganz beſonders bei den Tagſchmetterlingen, welche ſich dazu am 
beſten eignen, die Rückſeite der Flügelſchüppchen mit ihrer Oberſeite übereinſtimmt. Dies 
gilt beiſpielsweiſe nicht von denjenigen, deren Flügel je nach dem verſchieden auffallenden 
Lichte anders gefärbt erſcheinen, von den ſogenannten Schillerfaltern. Selbſtverſtändlich 
kann man nur die Flügel auf Papier übertragen, den Leib mit den Fühlern und Beinen 
muß man mit dem Pinſel ergänzen. Wer ſich ein Schmetterlings-Bilderwerk auf dieſe 
Weiſe ſelbſt beſchaffen will, merke Folgendes. Eine nicht zu flüſſige Löſung von recht reinem 
Gummi arabikum mit einem geringen Zuſatze von Trachantgummi, welches jenem den Glanz 
benimmt, wird als Bindemittel benutzt. Man beſtreicht nun, annähernd in der Form, welche 
etwa die vier Flügel eines gut ausgebreiteten Schmetterlings einnehmen würden, mit dieſer 
Löſung das Papier in dünner Schicht, muß aber wegen des raſchen Trocknens die Flügel, 
welche abgedruckt werden ſollen, in Bereitſchaft halten. Ein friſch gefangener Schmetter— 
ling eignet ſich dazu am beſten, ein alter muß auf feuchtem Sande erſt aufgeweicht werden, 
weil ſeine Schuppen feſter ſitzen als bei jenem. Mit Vorſicht gibt man nun, natürlich 
ohne zu ſchieben, den Flügeln auf dem Gummi die Lage, welche ſie einnehmen ſollen, läßt 
für den nachzutragenden Mittel- und Hinterleib den nötigen Zwiſchenraum zwiſchen der 
rechten und linken Seite, legt dann ein Stück glattes Papier über die Flügel und reibt 
mit dem Fingernagel vorſichtig, damit keine Verſchiebung möglich, unter mäßigem Drucke 
über die abzuklatſchenden Flügel, alle ihre einzelnen Teile berückſichtigend. Iſt alles in 
Ordnung, ſo muß man beim nachherigen Abheben der Flügel das Bild derſelben auf dem 
Papier, keine Schuppe mehr auf der Innenſeite dieſer finden. Die über die Ränder hinaus— 
ſtehenden, das Auge möglicherweiſe verletzenden Fleckchen des Bindemittels laſſen ſich durch 
Waſſer und Pinſel ohne Mühe entfernen. Dieſes Verfahren kann man durch Umbrechen 

des Papiers, wenn man Vorder- und Rückſeite zugleich haben will, in Kleinigkeiten ab— 
ändern, wird aber bei einiger Übung immer den gewünſchten Erfolg haben. 

Die Hinterflügel ſind nicht ſelten mit einem feinen Dorn oder einem Büſchel feiner 

Borſten verſehen, welche in die vorderen eingreifen und das Zuſammenhalten beider be— 
werkſtelligen. — Man hat, um ſich bei Beſchreibung der Zeichnungen beſtimmter ausdrücken 
und auf dem Vorderflügel, welcher auch hier wieder die wichtigſte Rolle ſpielt, zurechtfinden 
zu können, ſeine Fläche in drei Hauptteile, das Wurzel-, Mittel- und Saumfeld, zerlegt. 
Da es eine große Menge von Schmetterlingen gibt, bei denen durch zwei einfache oder zu— 
ſammengeſetzte Querbinden eine ſolche Einteilung markiert wird, die vordere Querbinde 
das Wurzel- vom Mittelfeld, die hintere dieſes vom Saumfeld trennt, jo hält man dieſe 
Anſchauungsweiſe auch da feſt, wo durch das Fehlen jener Binden keine ſichtlichen Grenzen 
gezogen werden. Wie Form, Zeichnung und Aderverlauf der Flügel für die Arten charakte— 
riſtiſch ſind, ſo auch die Haltung derſelben in der Ruhe. 
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Außer Mundteilen und Flügeln, als den Trägern des Ordnungscharakters, verdienen 
auch die übrigen Stücke des Körpers eine wenigſtens flüchtige Beachtung. Am zottig be— 
haarten oder gleichfalls beſchuppten Kopfe nehmen den größten Teil der Oberfläche die 
halbkugelig vortretenden, großen Netzaugen ein; einfache verſtecken ſich, und zwar nur zu 
zweien vorhanden, ebenſo häufig auf dem Scheitel, wie fie gänzlich fehlen. Die viel: 
gliederigen Fühler ſind in den meiſten Fällen borſten- oder fadenförmig und werden für 
die Tagfalter durch eine knopfähnliche Anſchwellung an der Spitze zu einem Erkennungs⸗ 
zeichen, weichen aber auch vielfach von dieſer Bildung ab. Auch hier ſind es wieder die 
Männchen, welche durch einfache oder doppelte Reihen einfacher oder doppelter Kammzähne 
vor den Weibchen etwas voraus haben und hierdurch, wie zum Teil durch das lebhaftere 
Farbenſpiel, durch ſchlankere, mehr Ebenmaß herſtellende Geſtalt des Hinterleibes für 
gewiſſe Fälle das Streben der Natur andeuten, dieſes Geſchlecht vor dem weiblichen zu 

bevorzugen. 
Der Mittelleib, bei den einen vorherrſchend mit wirklichen, bei den anderen mit mehr 

ſchuppenartigen Haaren dicht beſetzt, läßt darum die drei Ringe nicht unterſcheiden, und 
doch markiert ſich der kurze Vorderrücken als Halskragen durch zwei größere Schuppen, 
welche ſich auf ſeiner Mitte in ihren ſchmalen Seiten berühren und nach außen und unten 

ſpitz verlaufen. An ſie ſtößt jederſeits die Schulterdecke, eine größere dreieckige Schuppe, 

welche die kahle Flügelwurzel bedeckt. Nicht ſelten erhebt ſich die Bekleidung in der Mitte 
des Rückens und Halskragens in zierlichſter Weiſe gegen die glattere Umgebung und bildet 
einen ſogenannten Schopf. 

Am angewachſenen, wenigſtens nie geſtielten Hinterleibe kommen 7—9 Ringe zur Ent: 
wickelung. Seine plumpere, durch die Eierſtöcke geſchwellte Geſtalt verrät in ſehr vielen 
Fällen das Weibchen, bei dem überdies noch eine lange, vorſtreckbare Legröhre dann die 
Spitze kennzeichnet, wenn die Eier weniger oberflächlich abgeſetzt werden, als es gewöhnlich 
geſchieht. Von der Bekleidung des Hinterleibes gilt dasſelbe, was vom Bruſtkaſten geſagt 
wurde; auf dem Rücken der vorderen Glieder kommen gleichfalls Schöpfe vor, und die Spitze 

verläuft dann und wann, beſonders beim Männchen, in zierliche Haarbüſchel, welche gewiſſe 
Arten nach Belieben fächerartig ausbreiten können. 

Obſchon die Beine durch ihre bisweilen dichte und lange Bekleidung einen größeren 
Umfang einnehmen, müſſen ſie doch als ſchlank, zart und loſe eingefügt bezeichnet werden; 
denn der Schmetterling kann leicht um eins derſelben kommen. Die Schienen bewehren 
verhältnismäßig lange Sporen, nicht bloß am Ende, ſondern oft auch an den Seiten, fünf 
Glieder ſetzen die Füße zuſammen, welche in kleinen Krallen auslaufen. 

Somit ſtände die den Körper und ſeine Teile, Flügel und Beine dicht deckende, vor: 
herrſchend ſchuppige Bekleidung der Schmetterlinge der vollkommenen Nacktheit oder par: 
ſamen Behaarung der Aderflügler, wenn wir etwa von den Blumenweſpen und einigen 
Heterogynen abſehen, ſowie das thatenloſe, faule Leben der Falter dem vielbewegten, öfters 
hohen Kunſtſinn verratenden Treiben der Hautflügler gegenüber. 

Die Larven oder Raupen der Schmetterlinge kennt man vollſtändiger als diejenigen 
irgend einer anderen Kerfordnung, weil ſich nirgends mehr als hier die — — Laien der 
Erforſchung unterzogen haben. Wir haben allen Grund, die einen ebenſo wegen ihrer 
Schönheit zu bewundern, wie die anderen um ihrer Gefräßigkeit willen zu fürchten. Jede 
Raupe beſteht außer dem hornigen Kopfe aus zwölf fleiſchigen Leibesgliedern, von welchen 
die drei vorderſten je ein Paar hornige, gegliederte und in eine Spitze auslaufende Bruſt⸗ 
oder Halsfüße tragen. An dem Leibesende ſtehen mit wenigen Ausnahmen zwei fleiſchige 
und ungegliederte Füße nach hinten hervor, die ſogenannten Nachſchieber. Zwiſchen 
dieſen und jenen befinden ſich noch 2—8 ſaugnapfartige, kurze Beine am Bauche, 
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welche fo geſtellt find, daß zwiſchen den Bruſtfüßen mindeſtens zwei und vor den Nach- 

ſchiebern ebenſo viele Glieder frei bleiben. Sonach kann eine Raupe höchſtens 16, aber 
auch nur 10, in ſehr ſeltenen Fällen ſogar nur 8 Füße haben, ein Mehr kennzeichnet 
fie als Afterraupe einer Blattweſpe. In Südamerika ſoll es indes Schmetterlings— 
raupen mit 20 Beinen geben. Wo nur ein oder zwei Paare am Bauche vorkommen, 
wird der Gang ein eigentümlicher, den Raum durchſpannender, die Raupe ſtreckt ſich 
lang aus, und wenn ſie mit dem Vorderteile Fuß gefaßt hat, zieht ſie den Hinterkörper, 

die Mitte in eine Schleife biegend, nach, ſetzt die vorderſten Bauchfüße hinter die hinterſten 
der Bruſt, läßt letztere los, ſtreckt den Vorderkörper lang vor und kommt auf dieſe Weiſe 
ſehr ſchnell von der Stelle. Man nennt dieſe Raupen Spannraupen und ihre Schmetter— 

linge Spanner. Die neun Luftlöcher an den Körperſeiten laſſen ſich bei nicht zu kleinen 

Raupen leicht erkennen; ſie fehlen nur dem zweiten, dritten und letzten der Glieder. Bei 
den einen iſt die Haut nackt oder ſo gut wie nackt, weil nur ſehr vereinzelte Haare hier 
und da kaum bemerkbar ſind, bei den anderen verdeckt ein dichtes Haarkleid den Unter— 
grund, ein Haarkleid, welches, abgeſehen von der Färbung, den verſchiedenſten Eindruck 
auf das Auge des Beſchauers machen kann, je nach der Verteilung, der Gedrängtheit und 
der Länge der Haare. Nicht ſelten ſtehen ſie in Büſcheln, welche auf dieſem und jenem 
Gliede lang über die anderen hervorragen. Außer Haaren bilden aber auch Warzen 

(Knoſpenwarzen), auf denen die Haare meiſt ſtehen, Fleiſchzapfen, einfache oder dornen— 
artig verzweigte, nackte oder behaarte, auch Anhängſel anderer Art allgemeine Verzierungen 
der Oberfläche oder Auszeichnungen für beſtimmte Ringe. Wir werden mit der Zeit einen 
Begriff von der unendlichen Mannigfaltigkeit bekommen, welche in Bezug auf die Geſtalt 
und die äußere Erſcheinung der Raupen überhaupt herrſcht, und begnügen uns jetzt mit 
dieſen kurzen Andeutungen und fügen nur noch eins hinzu: der Kopf, welchen im weſent— 
lichen zwei ſeitliche Hornſchalen zuſammenſetzen, hat vollſtändig entwickelte beißende Mund— 
teile und eine mikroſkopiſche Offnung in der Unterlippe, aus welcher der in den beiden 

Spinndrüſen ſich entwickelnde Spinnſtoff in Form feiner Fäden entleert wird, da faſt 
jede Raupe ſpinnen kann. An der vorderen Ecke jeder Schale ſteht eine Gruppe von 
5 — 6 Augelchen und davor ein aus wenigen zapfenartigen Gliedern zuſammengeſetzter Fühler. 

Auch in Anſehung der Lebensweiſe kommen größere Unterſchiede vor, als man denken 
ſollte. Die einen finden ſich immer nur einzeln, weil die Eier vereinzelt wurden, die 
anderen für kürzere oder längere Zeit geſellſchaftlich bei einander, mit oder ohne gemein— 
ſames Geſpinſt, in welchem ſie wohnen. Die meiſten leben auf den Blättern der ver— 
ſchiedenſten Pflanzen, und außer den Kryptogamen dürfte es wenige geben, an denen nicht 
wenigſtens eine Raupenart Geſchmack fände; wird doch die Eiche, welche wir ſchon als 
den Liebling der Gallweſpen kennen lernten, bei uns von 121 Arten aufgeſucht. Wie ſie 
ſich auf ihren Blättern einrichten, iſt eine andere Frage, deren Beantwortung je nach der 
Art ſehr verſchieden ausfällt. Beim Freſſen pflegt eine jede wenigſtens mit dem vorderen 
Körperteile auf dem Blattrand zu reiten, weil die Schmetterlingsraupen, ſobald ſie die 
erſten Tage zarter Jugend hinter ſich haben, nur vom Rande her die Blätter abweiden, 

ſie nicht durchlöchern, wie manche Afterraupen, Käferlarven und die blätterfreſſenden Käfer 
ſelbſt; daher iſt der Raupenfraß als ſolcher immer leicht zu erkennen. Die Unterſchiede 
in den Gewohnheiten beziehen ſich alſo auf die Ruhe. Die einen pflegen derſelben auf dem 
Blatte ſelbſt, an einer beliebigen Stelle der Fläche oder lang ausgeſtreckt auf der Mittel— 
rippe, oben oder auf der ſchattigen Unterſeite, andere verlaſſen das Blatt und kriechen auf 
den benachbarten Stengel, bei Bäumen an den Stamm, zwiſchen die Riſſe der Rinde oder 
unter die Futterpflanze auf die Erde, von den Wurzelblättern jener bedeckt, auch flach unter 
die Erde, wie beſonders die an Gras und anderen niedrigen Pflanzen bloß im Dunkeln 
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freſſenden Raupen vieler Nachtſchmetterlinge. Dieſe ziehen mit wenigen Fäden einen Teil 
des Blattrandes über ſich und ſitzen in der dadurch gebildeten Höhlung oder verwandeln 
das ganze Blatt in eine Röhre, in welcher ſie mit gleicher Gewandtheit rück- und vorwärts 
kriechen, um ſich vor feindlichen Angriffen zu ſchützen; jene wieder kleben zwei Blätter mit 
ihren Flächen aneinander und betten ſich zwiſchen dieſelben, oder ſie fertigen ein verſchieden 
geartetes Säckchen aus den Abnagſeln der Futterpflanze, in welchem ſie leben, wie die 
Schnecke in ihrem Hauſe. Es gibt aber auch zahlreiche Raupen, welche ſich für immer 
unſeren Blicken entziehen, weil ſie entweder im Holze oder in den Stengeln krautartiger 
Gewächſe, beſonders der Gräſer, in Früchten, Blättern oder Wurzeln leben und das Tages— 
licht ſcheuen. Dergleichen Raupen ſehen meiſt bleich, ſchmutzig weiß aus, und jede hat wieder 

ihre beſondere Art, wie ſie miniert oder bohrt, und verrät dadurch ihre Gegenwart. In 
Guayana und Braſilien hat man mehrere Arten beobachtet, welche in der Weiſe der ſpäter 
zu beſprechenden Phryganiden in langſam fließenden Gewäſſern an Steinen leben, auch ge— 

wandt ſchwimmen und verſchiedenen Gattungen angehören. 
Manche Raupen gelten dem gemeinen Manne für giftig und werden darum oft mehr 

gefürchtet als wegen des Schadens, den ſie an Kulturpflanzen anrichten. Giftorgane hat 
keine Raupe, bei manchen aber ſind die Haare oder die fleiſchigen, mit beweglichen Seiten— 
äſten reichlich verſehenen Zapfen hohl, enthalten ſehr verdichtete Ameiſenſäure und neffeln 
daher beim Abbrechen der Spitzen. So haben wenigſtens einige Larven ein Schutzmittel, 
während auch nicht ein Schmetterling im ſtande iſt, ſich zu verteidigen, ſondern bei drohen— 
der Gefahr durch ſeine Schwingen einzig auf ſchleunige Flucht angewieſen iſt oder durch 
Herabfallen von ſeinem erſchütterten Ruheplatz und Erheucheln des Todes auf dem Boden 
ſeine Verfolger zu täuſchen ſucht. 

Unter mehreren Häutungen, mit welchen häufiger ein Farben- als ein Formwechſel 
verbunden iſt, wachſen die Raupen in kürzerer oder längerer Zeit, welche nicht ſelten einen 
Winter in ſich ſchließt, heran und werden reif zur Verpuppung. Die Puppe iſt hier mehr 
verwahrt als bei jedem anderen Kerbtier; denn die einzelnen Glieder hüllen ſich nicht 
nur in die zarten Häute, welche wir auch anderwärts finden, ſondern werden außerdem 
noch von einer gemeinſamen, gegliederten Chitinſchale umſchloſſen, weshalb man die Puppe 
eine bedeckte genannt hat. Sie atmet durch die ihr an jeder Seite bleibenden neun 
Luftlöcher, deren hintere ſich mit der Zeit ſchließen, und läßt auf dem Rücken meiſt neun 

Ringel unterſcheiden, mithin drei weniger, als die Raupe hatte, indem die vorderſten zum 
künftigen Bruſtkaſten verwachſen ſind. An der Bauchſeite ſind die Flügel, Fühler, Augen 
und der Rüſſel, mehr oder weniger deutlich auch die Beine zu unterſcheiden. In Anſehung 
der Form und Farbe, welch letztere ſich manchmal nach dem Alter verändert, der Beklei— 
dung und der Bildung der Afterſpitze (Kremaſter) ſowie der Art der Anheftung kommen 
wieder eine Menge Unterſchiede vor, welche teilweiſe auf die Sippe ſchließen laſſen, welcher 
der künftige Schmetterling angehört. So heften ſich z. B. die eckigen Puppen der meiſten 
Tagfalter, welche vorzugsweiſe Chryſaliden heißen, mit der Schwanzſpitze an irgend einen 
Gegenſtand, umgürten wohl auch mit einem zweiten Faden ihren Leib und hängen dann 
wagerecht oder aufrecht. Die Puppen der meiſten Spinner ſtecken in einem beſonderen 
Gehäuſe, welches ſie zwiſchen Blätter oder an Zweige befeſtigen; andere ruhen mit oder 
ohne ſolchem in der Erde. Wenn zuletzt die Zeit der Entwickelung gekommen iſt, ſo löſt 

ſich im Nacken die Naht, welche hinter den Fühlerſcheiden hinläuft, und mit ihr die Ge— 
ſichtsſeite der Puppe bis zu den Flügelſcheiden, der Rücken des Mittelleibes ſpaltet ſich 
von obenher der Länge nach, und der Schmetterling kommt heraus, früh am Morgen, 
wenn er den Tag und die Sonne liebt, gegen Abend, wenn er zur Nachtzeit ſeine Thätig⸗ 
keit entfaltet. Hat er erſt Fuß gefaßt, ſo ſitzt er vollkommen ſtill und ruht von den gehabten:. 
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Anſtrengungen aus. Die zu erwartenden Flügel ſtehen auf dem Rücken wie ein Paar ge— 
krümmte, zarte Läppchen, mit den Außenſeiten gegeneinander gekehrt. Man kann ſehen, 
wie ſie „wachſen“. In Zeit einer halben Stunde bei Schmetterlingen gewöhnlicher Größe, 
in etwas längerer Zeit bei den größten Arten, haben ſie ihre volle Entwickelung erreicht, 

die Zeichnung war ſchon beim Auskriechen deutlich vorhanden, indem die bunten Schuppen 
ſich ſehr früh in der Puppe entwickeln. Die Flügel verharren noch kurze Zeit in dieſer 
Lage, dann bringt ſie der Schmetterling in die ſeiner Art eigentümliche und beweiſt damit, 

daß er nun vollſtändig entwickelt ſei. Aber auch jetzt noch ſind ſie zart und weich und er— 
härten erſt an der austrocknenden Luft. Nach wenigen Stunden können ſie ihre Thätigkeit 
übernehmen, bei den kleinen Faltern früher als bei den großen. Haben die meiſten, auch 
der größten Arten, nach wenigen Stunden ihre naturgemäße Ausdehnung noch nicht er— 
langt, ſo bekommen ſie dieſelbe nie und bleiben krüppelhaft. 

Speyer ſchätzt die Anzahl ſämtlicher Schmetterlinge auf 200,000, welche in gewiſſen 
Arten beinahe überall auf der Erde vertreten, im weſentlichen aber von der Pflanzenwelt, 
als der Ernährerin ihrer Raupen, abhängig ſind. Wegen ihrer Zartheit konnten ſich foſſile 

Übberreſte ſchwieriger erhalten als von anderen Kerfen und kommen daher auch ſeltener 
vor; indeſſen haben wir aus der Tertiärperiode mehrere wohl erhaltene Schwärmer und 
als Einſchluß in Bernſtein kleinere und zartere Formen. 

Lange Zeit begnügte man ſich mit der Linnéſchen Einteilung in Tag-, Dämme— 
rungs- und Nachtfalter, von welchen nur die beiden erſten natürlich begrenzte Fami— 
lien bilden, die letzteren dagegen aus den verſchiedenartigſten Formen zuſammengeſetzt ſind. 
Das Beſtreben, auch die mit den Jahren bekannt gewordenen zahlreicheren Arten ferner 
Länder einzuordnen und die genaueren Unterſuchungen längſt bekannter Inländer zu ver— 
werten, ergab allmählich eine Reihe von mehr oder weniger natürlichen Familien, deren 
weſentliche nun zur Sprache kommen ſollen. 

An der Spitze ſtehen die Tagfalter, Tagſchmetterlinge (Diurna, Rhopalo- 

cera), Linnés Gattung Papilio. Ein dünner, ſchmächtiger Körper mit ſchwächlicher Be— 

kleidung, große und breite Flügel, welche in der Ruhe aufrecht getragen werden, ſo daß 
ſich die Oberſeiten berühren, und ſchlanke Fühler, welche an der Spitze ſelbſt oder un— 
mittelbar vor ihr die größte Dicke erlangen, bilden in ihrer Vereinigung die untrüglichen 
Merkmale, an welchen man die zahlreichen Glieder dieſer erſten Familie erkennt. Nur 
bei den Spinnern wiederholen ſich die Größenverhältniſſe von Flügel und Körper bis— 
weilen, aber die Fühler folgen einem anderen Bildungsgeſetze. Die Tagfalter haben nie 
Nebenaugen, keine Haftborſten an den Hinterflügeln, meiſt bloß zwei Endſporen an den 

Hinterſchienen und fliegen nur bei Tage. Doch ſind darum keineswegs alle Schmetter— 
linge, welche bei Tage ſich lebhaft zeigen, Glieder dieſer Familie. Sie erſcheinen mit 
derſelben Beharrlichkeit wie die geputzten, liebenswürdigen Tagediebe, mit welcher ihre 
Raupen die unerſättlichen Vertilger der Pflanzen ſind. Letztere gehen aber mit ihrem 
äußeren Weſen zu ſehr auseinander, um über ſie im allgemeinen mehr ſagen zu können, 
als daß ſie 16 Füße haben und kein dichtes und langes Haarkleid tragen. Alle heimiſchen 
Dornenraupen gehören hierher. Die Puppen der Tagfalter ſind von lichter Farbe, meiſt 
ausgezeichnet durch allerlei Ecken auf dem Rücken und Endſpitzen auf dem Scheitel, ſo 
daß ſie, wie aus den folgenden Abbildungen zu erſehen iſt, nicht ſelten in ihrem vor— 
deren Rückenteil ein fratzenhaftes Geſicht zeigen. Die Raupe heftet mittels eines End— 
häkchens die Spitze ihres Hinterleibes einem feinen Polſter auf, welches ſie an eine Planke, 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 24 
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einen At, Baumſtamm ꝛc. ſpinnt, krümmt ſich bogenförmig, ſtreift durch Windungen ihres 
Körpers die Haut ab und erſcheint nun als eine mit dem Kopfe nach unten gerichtete 

Puppe, oder ſtützt ſich vorher durch einen Gürtel um den Leib und ruht ſenkrecht oder 
wagerecht mit der Bauchſeite auf ihrer Unterlage; in ſelteneren Fällen findet man die 
Puppe auch unter Steinen, nie aber hat ſie weder ein geſchloſſenes Gehäuſe noch loſes 
Geſpinſt um ſich. Abgeſehen davon, daß einige Raupen in ihrer Jugend ein Neſt fertigen, 
welches ihnen beſonders für den Winter als Schutz dient, haben fie wenig Veranlaſſung 
zu ſpinnen, darum bleibt auch das dazu dienende Organ ziemlich unentwickelt. 

Hinſichtlich des Verhaltens der Tagſchmetterlinge zu dem Winter läßt ſich wenigſtens 
für die deutſchen Arten der Entwickelungsſtand angeben, auf welchem ſich eine jede 
während dieſer Zeit befindet. Nach Werneburg ſtellt ſich heraus, daß von 100 nur 9 

als Ei, etwa eine gleiche Zahl als Schmetterling, 59 als Raupe und 28 als Puppe 
überwintern. 

Welchen Einfluß Licht und Wärme gerade auf die Glieder dieſer Familie ausüben, 
erſieht man aus der örtlichen Verbreitung und der Farbenpracht, welche nur ſolchen in 
vollem Maße zukommt, die unter faſt immer ſenkrechten Sonnenſtrahlen heimiſch ſind, wo 
ſie ſtellenweiſe in ſolchen unglaublichen Maſſen vorkommen, daß ſie den Mangel an Blüten 
im Urwalde reichlich erſetzen. In den nördlicheren Breiten, für welche der 74. Grad die 

äußerſte Grenze des Schmetterlingslebens bildet, und auf höheren Gebirgen, deren Schmet— 
terlingsgrenze je nach den Breitengraden zwiſchen 2812 und 4080 m Höhe ſchwanken kann, 

werden jene Grenzen von den Tagfaltern meiſt nicht erreicht. Während in Deutſchland 
nicht volle 200 Arten von Tagfaltern angetroffen werden, in ganz Europa, einſchließlich 
der aſiatiſchen, in dieſer Beziehung nicht wohl zu trennenden Grenzländer, kaum 400, 
fliegen allein bei Para in Braſilien 600 Arten. Dies eine Beiſpiel wird genügen, um 
ihren vorwaltenden Reichtum in den Gleichergegenden erkennen zu laſſen. Die Annahme 
von 5000 Tagfalter-Arten dürfte daher eher zu niedrig als zu hoch gegriffen ſein. Dieſer 
Reichtum erſchwert die Auswahl der wenigen Arten, welche hier zur Beſprechung kommen 

können, weſentlich. 

Man kennt etwa 20 verſchiedene Schmetterlinge, welche den Molukken, Philippinen, 
Neuguinea und den übrigen Inſeln jener Gewäſſer eigentümlich und wegen ihres ſtatt— 
lichen Anſehens mit noch ſehr vielen anderen von Linné treffend als Ritter bezeichnet 
worden ſind; entſchieden bilden ſie die Rieſen ſämtlicher Tagfalter. An der Innenſeite 

der Mittelzelle entſpringen auf den ſehr großen, dreieckigen Vorderflügeln vier Längs— 
rippen, an der Wurzel der Hinterflügel aber nur eine Innenrandsrippe, Rippe 6 und 7 
ſind geſondert. Die Fühler verdicken ſich allmählich nach der Spitze und biegen ſich hier 
ſanft nach hinten, wie ein Paar Stäbchen von Fiſchbein zieren ſie den nicht eben großen 
Kopf. Unſere farbige Tafel „Ausländiſche Tagfalter“ vergegenwärtigt die Männchen zweier 
Arten, Fig. 2 Ornithoptera Pompeus var. Minos von Java und Sumatra und Fig. 4 

Ornithoptera Priamus var. Richmondia aus Neuſüdwales. Das Weibchen des letzteren 

hat fahlbraune, weißgefleckte Flügel. 
Ein anderer Ritter, der allgemein bekannte Schwalbenſchwanz(Papilio Machaon), 

breitet ſich nicht nur über ganz Europa aus, ſondern fliegt auch auf dem Himalajagebirge und 
in Japan. Wir ſehen den ſtattlichen Schmetterling auf der Mitte unſeres Bildes „Deutſche 
Tagfalter“ (bei S. 376) dargeſtellt. Die Unterſeite hat faſt dieſelbe Zeichnung, nur matter 
und mit vorherrſchendem Gelb. Im Juli und Auguſt gaukelt dieſer ſchöne Falter in lang⸗ 
ſamem Fluge über die Kleefelder hin oder naſcht aus den Blüten der Wieſen, der Gärten 
und Wälder, ſeine Schwingen dabei in wechſelndem Spiele flach ausbreitend oder in halbem 
Schluſſe emporhaltend. Wenn er will, kann er auch in ſchnellem Zuge dahinſegeln, und er 
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wäre ganz dazu angethan, weite Strecken in kürzeſter Zeit zurückzulegen. Der Kenner weiß 
es, daß er zur genannten Zeit die zahlreichere zweite Brut vor ſich hat; einzeln zeigt ſich der 
Schwalbenſchwanz ſchon im Mai aus überwinterten Puppen. Das befruchtete Weibchen 
ſucht in der Sorge um ſeine Nachkommenſchaft auf Wieſen, in Gärten oder an freien 
Waldplätzen verſchiedene Doldengewächſe, namentlich Fenchel, Dill, Kümmel, Möhren, auf, 
legt ein Ei, auch einige an jede Pflanze und ſtirbt. Die jugendliche Raupe iſt ſchwarz, 

über den Rücken hin weiß gefleckt und mit roten Dornen verſehen; doch bald ändert ſich 
ihr Ausſehen, und iſt ſie erſt größer, ſo bemerkt man ſie häufig oben in den Frucht— 
ſtänden ihrer Futterpflanze, den Samen nachgehend. Sie iſt jetzt eine ſtattliche Raupe, 
grün und ſamtſchwarz geringelt, etwas faltig, aber ohne weitere Auszeichnung auf der 
Oberfläche. Wenn man ſie anfaßt, ſtülpt ſie, den Zudringlichen zu erſchrecken, zwei Fleiſch— 

zapfen in Form einer Gabel aus dem Nacken hervor, ſchlägt wohl auch mit dem Körper 
um ſich. Die grünlichgelbe, gelb geſtreifte, am Rücken gekielte, auch ſonſt etwas rauhe 
Puppe hat zwei ſtumpfe Spitzen am Kopfe, hält ſich durch einen Faden in wagerechter 

oder aufgerichteter Stellung an irgend einem Zweiglein feſt und überwintert, während 
die der erſten Brut nach wenigen Wochen zum Schmetterling wird. 

Der Segelfalter (Papilio podalirius, Fig. 1, S. 381) iſt der nächſte An⸗ 
verwandte unter den heimiſchen Arten, jedoch weniger ausgebreitet und mehr auf das 

Hügelland beſchränkt; ſo hat man ihn z. B. in Pommern und Schleswig noch nicht ge— 
fangen. Seine ſtrohgelben Flügel ſind ſchwarz geſtreift; über die vorderen ziehen außer dem 
ſchwarzen Saume und der ſchmalſchwarzen Wurzel zwei ganze und drei abgekürzte, keil— 
förmige Striemen, welche alle mit ihrem breiten Ende am Vorderrande hängen. Die lang— 
geſchwänzten Hinterflügel ſind am ausgezackten Saume auf ſchwarzem Grunde mit blauen 

Monden, am geraden Innenrande mit ein paar breiteren Streifen, an welche ein roter 
Fleck ſtößt, und mit ein paar ſehr ſchmalen durch die Mitte verziert. Die gelbgrüne Raupe 
lebt auf Schwarzdorn, iſt mit roten Punkten, weißgelben Rückenlinien und Schrägſtrichen 
an den Seiten verziert und kann gleichfalls eine Nackengabel vorſchnellen. Die Puppe iſt 
vorn braun, hinten gelb und hier mit braunen Ringen und Punkten gezeichnet, ſonſt in 
Geſtalt und Anheftungsweiſe von den vorigen nicht verſchieden. 

In den übrigen Erdteilen, beſonders im ſüdlichen Amerika, leben noch über 300 Arten 
ſolcher Schwalbenſchwänze oder Ritter, zum Teil gleich unſeren heimiſchen mit ſchwarzen 
Streifen oder Flecken auf gelbem Untergrunde verziert, andere vom herrlichſten Samt— 
ſchwarz, welches gelbe Fleckenreihen unterbrechen, oder mit lebhaft karminroten, wie der 
Papilio Hector (Fig. 5 auf der farbigen Tafel „Ausländiſche Tagfalter“), welcher auf Ceylon 
und in Oſtindien fliegt, oder weißen Flecken, welche ſich bindenartig ordnen. Viele haben 
einen breit ſpatelförmigen Schwanz am Hinterflügel, andere mehrere kurze und ſpitze Zacken 
oder ſtumpfe Zähne, oder es fehlen dieſe Auszeichnungen auch gänzlich; denn ſie bedingen 
durchaus nicht den Gattungscharakter. Es wurde ſchon früher, bei dem „Blicke auf das Leben 
der Geſamtheit“ (S. 18), darauf hingewieſen, wie gerade hier große Verſchiedenheiten nicht 
nur in Zeichnung und Färbung, ſondern auch in der Form der Flügel bei beiden Geſchlech— 
tern einer und derſelben Art beobachtet werden Darin aber ſtimmen ſie alle überein, daß 

aus der Mittelzelle der breit dreieckigen Vorderflügel nach innen vier Längsadern auslaufen, 

an der entſprechenden Stelle des Hinterflügels aber nur eine oder gar keine, daß die Vorder— 
beine ebenſo vollkommen entwickelt ſind wie die übrigen und alle in einfache Klauen endigen, 

daß die Fühlerkeule lang und nach oben gekrümmt und das Endglied der Taſter kurz iſt. 
Auch umgürten die Raupen ſich mit einer Schlinge, ehe ſie zur Puppe werden, und ſorgen 
dafür, daß deren Kopf nicht nach unten hänge. Die Geſamtheit dieſer Merkmale kommt 
der Gattung Papilio zu. 

24* 



372 Dritte Ordnung: Schmetterlinge; erſte Familie: Tagfalter. 

Die Weißlinge (Pieridae) haben durchſchnittlich eine geringere Größe, entſenden 
nur drei Längsadern vom Innenrande der Mittelzelle des Vorderflügels und zwei Innen— 
randsrippen aus der Wurzel des nie geſchwänzten Hinterflügels. Die Mittelzelle beider 
wird nach hinten von Rippen geſchloſſen, welche weder ſtärker noch ſchwächer als die übrigen 
ſind. Die Klauen der ſechs unter ſich gleich langen Beine erſcheinen infolge von Afterklauen 
doppelt. Die Puppen hängen gleichfalls in einer Schlinge. Die Grundform der Sippe, 
Pieris, zeichnet ſich durch eine kurz kegelförmige Fühlerkeule, den Kopf überragende Taſter, 

deren letztes Glied meiſt ſo lang iſt wie das vorletzte, durch abgerundete, dreieckige Vorder— 
und eiförmige Hinterflügel aus. Die zahlreichen Arten ſind über alle Länder der Erde ver— 
breitet und teilweiſe durch die Gefräßigkeit ihrer Raupen dem Landwirt und Gärtner im 
höchſten Grade mißliebig. 

Der große Kohlweißling (Pieris brassicae) zeichnet ſich durch die ſchwarze 
Spitze der Vorderflügel und den ſchwarzen Wiſch am Vorderrande der hinteren Flügel aus; 
dort hat das Weibchen außerdem noch zwei ſchwarze runde Flecke übereinander hinter der 
Mitte der Fläche und einen ſchwarzen Wiſch von dem zweiten derſelben bis nach dem Innen— 
rande; die auf der Unterſeite gelben Hinterflügel tragen gleichmäßig verteilte Stäubchen 
von gleichfalls ſchwarzer Farbe. Dieſer ſchlichte „Sommervogel“, welcher im weiblichen Ge— 
ſchlechte bis 6,5 em ſpannt, treibt ſich vom Juli ab auf Feldern, Wieſen und in Gärten 
umher, in welch letzteren er die etwa vorhandenen Kohlpflanzen, Levkojen und ſpaniſche 
Kreſſe vorzugsweiſe umflattert, wenn es ſich um das Ablegen der Eier handelt; kommt 
es ihm dagegen auf den Honig an, ſo ſind ihm natürlich alle Blumen genehm. Gleich 
weißen Papierſchnitzeln, welche der Wind hin und her weht, beleben ſie ſelbſt, beſonders 
im Auguſt, das laute Menſchengetümmel auf den Straßen und freien Plätzen der Städte, 

vorausgeſetzt, daß es in der Nähe nicht an Blumenfenſtern und Gärten fehlt, wo ſie Nahrung 

und Brutplätze finden; ja, man ſieht ſie bisweilen die längſte Zeit vor einem geſchloſſenen 

Fenſter hin und her flattern, hinter welchem bunte Blumen ihr Verlangen nach Honig er— 
weckt haben. Verweilen wir einige Zeit bei einem Gartenbeet, auf welchem Kohlrabi oder 
Kopfkohl wächſt, und ſehen dem munteren Treiben zu, aber vorurteilsfrei und unbekümmert 
um den Schaden, welches dieſes Geziefer veranlaßt. Da iſt ein Weibchen, welchem wir 

an dem ſchäbigen Kleide anſehen, daß es ſchon länger zwiſchen den großen Blättern um— 
hergeflattert iſt. Eben kommt es unter einem ſolchen hervor. Sehen wir uns dieſes an. 

Mehr denn 100 gelbe Eierchen ſtehen dicht bei einander, wie eine kleine Inſel auf der 
grünen Fläche. An anderen Blättern finden ſie ſich auf der Oberfläche, auch in geringerer 
Anzahl, jedoch immer zu mehreren bei einander. Bemerken wir ein einzelnes, ſo rührt 
es vom kleinen Kohlweißling her, welcher in Geſellſchaft des großen ebenfalls hier iſt und 
ſich in ſeinem Betragen lediglich durch das vereinzelte Legen der Eier unterſcheidet. An 

einem anderen Blatte in der Nähe der Mittelrippe ſitzen dicht gedrängt beiſammen gelbe, 
ſchwarz gefleckte Raupen, deren Größe ihr noch jugendliches Alter verrät, während die Löcher 

in der Blattfläche beweiſen, daß ſie ihre Freßluſt ſchon befriedigt haben. Hier feſſelt ein 
anderes Gebilde unſere Aufmerkſamkeit: kahle Rippen ſtarren in die Luft, ihr zartes Fleiſch 

iſt verſchwunden, und wo noch eine Spur davon in den Winkeln zu erblicken, da ſitzt eine 

wohlgenährte Raupe von eben jener Färbung und rauh durch kurze Haare, welche damit 
beſchäftigt iſt, auch dieſe letzte Blattähnlichkeit zu verwiſchen. So kann es geſchehen, daß 
wir in Weißlingsjahren, d. h. ſolchen, welche beſonders reich an dieſen Faltern ſind, Eier, 
Raupen jeder Größe, Schmetterlinge und auch Puppen nebeneinander finden. Ein ſeltener 

Fall, alle Stände eines Kerbtieres zu derſelben Zeit beiſammen zu haben. Die Puppen 
ſitzen indeſſen ſchwerlich an einer der Pflanzen. Die erwachſene Raupe hat nämlich die Ge— 
wohnheit, dieſe zu verlaſſen und an einer benachbarten Wand, an einem Baumſtamme in 
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die Höhe zu kriechen und hier ihre Verwandlung zu beſtehen. Mit der vorgerückten Jahres— 
zeit mehren ſich die gelben, ſchwarz gefleckten Puppen und kleben untermiſcht mit noch un— 
verwandelten Raupen an den benachbarten Wänden, Planken und anderen etwas hervor— 
ragenden Gegenſtänden, die Bauchſeite der Unterlage zugekehrt, den Kopf nach oben gerichtet, 
wenn ſie nicht unter einem Wetterdach zur Abwechſelung eine wagerechte Richtung ein— 

nehmen. Viele Raupen liegen auch gebettet auf gelben Gehäuſen (nicht Eiern, wie der Un— 
kundige meint) und werden nimmermehr zu Puppen, weil ihnen eine kleine Schlupfweſpe 
ein Leid anthat, deren Larven jetzt das Sterbebett der Raupe geſponnen haben. Die ge— 
ſunden Puppen überwintern. Aus ihnen ſchlüpfen im April oder Mai des nächſten Jahres 
die Schmetterlinge, welche zu dieſer Zeit nur einzeln fliegen und nicht ſo in die Augen 
fallen wie die zweite Brut, deren Treiben eben geſchildert wurde. In einem warmen 

Sommer, dem ſich ein ſchöner Herbſt anſchließt, ſind deren drei zwar möglich, obſchon nur 
zwei Bruten die Regel bilden; denn die Raupen wachſen ſchnell und überſtehen ihre vier 
Häutungen glücklich, wenn nicht gerade viel Näſſe während einer derſelben eintritt. 

Der Landmann hat einen Begriff von der Menge, in welcher dieſe Schmetterlinge bis— 
weilen vorhanden ſind, und kann ſie am beſten beurteilen nach dem Schaden, welchen ihm 
die Raupen zufügten. Jene Begriffe überſteigen aber noch einige Aufzeichnungen, welche ſich 
in entomologiſchen Werken finden. Dr. A. Dohrn erzählt von einem Eiſenbahnerlebnis, 
welches ihm 1854 zwiſchen Brünn und Prag begegnete. Der Zug hatte eben einen 
kleinen Tunnel hinter ſich, als er plötzlich auffallend langſamer ging, ohne daß doch an 
das gewöhnliche Langſamfahren vor einer Halteſtelle zu denken war. Aus der langſamen 
wurde ſofort eine ſchleppende Fahrt, und gleich darauf hielt der Zug vollſtändig ſtill. Natür— 
lich ſah alles aus den Fenſtern; einige Reiſende ſtiegen aus und begaben ſich zu den Eiſen— 
bahnbeamten, welche vorn neben der Maſchine deren Räder prüfend beobachteten, unter 
ihnen auch der Berichterſtatter. „Da ſah ich denn“, fährt dieſer fort, „den allerdings ebenſo 
unvermuteten als unglaublichen Grund der Lähmung eines Eiſenbahnzuges in voller Fahrt. 
Was einem Elefanten, einem Büffel nicht gelingen würde (etwa den Fall ausgenommen, 
daß ihre zerſchmetterte Leiche den Zug aus den Schienen gebracht hätte), das hatte die 

unbedeutende Raupe von Pieris brassicae durchgeſetzt. Auf der linken Seite des Schienen— 

ſtranges befanden ſich nämlich einige Felder, an deren abgefreſſenen Kohlſtrünken die 
Leiſtungen beſagter Raupe deutlich genug zu erkennen waren. Da ſich nun in einiger Ent— 
fernung rechts von den Schienen noch einige Kohlbeete wahrnehmen ließen, deren Pflanzen 
noch im vollen Blätterſchmuck prangten, ſo war offenbar kurz vorher in einer Raupen— 

Volksverſammlung einſtimmig beſchloſſen worden, nach der Regel ubi bene ibi patria das 

enge Vaterländchen des Kleinherzogtums Linksſtrang mit dem Großherzogtum Rechts— 
ſtrang zu vertauſchen. Infolgedeſſen waren gerade im Augenblick, als unſer Zug in voller 
Geſchwindigkeit heranbrauſte, die Schienen auf mehr denn 200 Fuß Länge mit den Kohl: 
raupen dicht bedeckt. Daß auf den erſten 60—80 Fuß die unglücklichen Fuß- und After: 
fußwanderer durch die tölpiſchen Räder der Maſchine in einer Sekunde zerquetſcht waren, 
das war natürlich — aber die ſchmierige Maſſe der Tauſende von kleinen Fettkörpern legte 

ſich auch gleich mit ſolcher Kohäſion an die Räder, daß dieſe in den nächſten Sekunden nur 

mit Schwierigkeit noch Reibung genug beſaßen, um vorwärts zu kommen. Da aber jeder 
Schritt vorwärts durch neues Raupenquetſchen neues Fett auf die Räder ſchmierte, jo ver: 
ſagten dieſe vollſtändig den Dienſt, noch ehe die marſchierende Kolonne der Pieris-Larven 
durchbrochen war. Es dauerte länger als 10 Minuten, ehe mit Beſen die Schienen vor 
der Lokomotive gekehrt und mit wollenen Lappen die Räder der Lokomotive und des Tenders 
ſo weit geputzt waren, daß der Zug wieder in Bewegung geſetzt werden konnte.“ Die 
anderen Beweiſe von maſſenhaftem Auftreten beziehen ſich auf unermeßliche Züge des 
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Schmetterlings. Gegen Ende des Sommers 1846 ward ein ſolcher bei Dover beobachtet, 
welcher aus dem großen und kleinen Kohlweißling beſtand und von Deutſchland gekommen 
fein ſollte. Wahrſcheinlich von denſelben Schmetterlingen ſah Paſtor Kopp am 26. Juli 1777 

nachmittags 3 Uhr bei Kulmbach einen gewaltigen Heereszug. Die Schmetterlinge flogen 
in ſolcher Anzahl, daß man ſie überall ſah, wo man das Auge hinwendete. Sie flogen 
weit und breit, nicht in einerlei Höhe, teils ſo hoch, daß man ſie kaum bemerken konnte, 
in der Höhe des Kirchturmes, teils auch niedriger, ohne ſich niederzulaſſen, in gerader 
Richtung, als wollten ſie eine weite Reiſe machen, beeilten ſich aber nicht zu ſehr dabei, 
da ihr Flug bekanntlich kein eben lebhafter iſt. Bald kam ein einzelner, bald ein Trupp 
von 20, 30, 100 und noch mehr. So ging es ein paar Stunden fort in der Richtung von 
Nordoſten nach Südweſten. Die Luft war heiß und windſtill. Man hat dergleichen Züge auch 

anderwärts beobachtet, ſo auch im heißen Sommer 1876, kann aber nicht angeben, was 
die Schmetterlinge dazu veranlaßt haben mag. 

Daß der kleine Kohlweißling (Pieris rapae) ein getreuer Begleiter des großen 
iſt, wurde bereits erwähnt; ſeit 1860 hat er ſich auch in Nordamerika eingebürgert. Er 
ſpannt durchſchnittlich 5 em und gleicht dem vorigen ſehr in der Färbung, nur iſt das 

Schwarz der Vorderflügelſpitze matter und weniger ausgedehnt, der ſchwarze Wiſch am 
Innenrande fehlt dem Weibchen meiſt, dagegen hat das Männchen öfters einen ſchwarzen 
Fleck auf der Oberſeite der genannten Flügel. Die Puppe iſt wie die vorige gebildet, grün 
oder grünlichgrau von Farbe, ſchwarz punktiert und mit drei gelben, mehr oder weniger 
deutlichen Längslinien gezeichnet. Dagegen unterſcheidet ſich die Raupe weſentlich. Sie 
iſt ſchmutzig grün, infolge dichter und kurzer Behaarung etwas ſamtartig und auf dem 
Rücken und an den Seiten mit je einer feinen, bisweilen etwas unterbrochenen, gelben 

Längslinie gezeichnet, die äußere in Begleitung der ſchwarz umrandeten Luftlöcher. Sie 
frißt dieſelben Pflanzen wie die vorige, ſitzt aber auch gern an der wohlriechenden Reſeda. 
Obgleich ſie behufs der Verwandlung, gleich der vorigen, andere Orte aufſucht, ſo kann 
man ſie doch öfters auch an den Blattrippen der Futterpflanzen antreffen; auch erſcheint ſie 

in der Regel unverwandelt länger im Jahre. Ich fand noch am 29. Oktober eine an einer 
Wand, welche ſich eben den Gürtel um den Leib gelegt hatte. Von einigen Anfang Sep— 
tember eingeſammelten, der Verpuppung ſehr naheſtehenden Raupen lieferten die erſten am 
27. genannten Monats ſchon die Schmetterlinge, ſo daß hier ebenfalls unter günſtigen Ver— 

hältniſſen die zum Überwintern beſtimmten Puppen einer dritten Brut angehören können. 
Der dritte im Bunde, jedoch weniger häufige, iſt der Rübſaatweißling, Hecken— 

weißling (Pieris napi). Er gleicht in der Größe dem vorigen und iſt leicht kenntlich 
an den ſchwarz beſtäubten Rippenenden auf der Oberſeite der Vorderflügel und an der 
ſchwarzen Beſtäubung der ganzen Rippen auf der gelb angeflogenen Unterſeite der hinteren. 

Seine Raupe iſt der des vorigen zum Verwechſeln ähnlich, nur etwas dunkler grün, an 
den Seiten heller, mit einigen ſchwarzen Staubpünktchen und weißen Wärzchen beſtreut. 
Die Puppe hat mehr Schwarz auf gelblichem Untergrunde im Vergleiche zu der ebenſo 
gebauten vorigen. Dieſer Weißling liebt etwas buſchige Ortlichkeiten und legt ſeine Eier 
gleichfalls nur einzeln ab. | 

Eine vollſtändig andere Lebensweiſe führt der Baumweißling (Pieris crataegi), 

welchen wir in ſeinen verſchiedenen Ständen hier abgebildet ſehen. Im Juli erſcheint der 
ſchwach beſtäubte Falter, welchen ſeine ſchwarzen Rippen und die Anhäufung gleichgefärbter 
Stäubchen an ihren Enden charakteriſieren. Es muß noch bemerkt werden, daß die an— 
ſcheinend dickere Rippe als halbe Grenze der Mittelzelle im Vorderflügel von ſtärkerer Be— 
ſtäubung herrührt, und daß ſie der Regel folgt, welche vorher von der Sippe angegeben 
wurde. Das Weibchen legt alsbald ſeine gelben, flaſchenförmigen Eierchen in Häuflein, 
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größere oder kleinere, wie wir ſie auf dem unterſten Blatte in der untenſtehenden Abbildung 
erblicken, an die Blätter der Pflaumen- und Birnbäume, des verwandten Schwarzdorns, am 
ſeltenſten wohl an den Strauch, welcher dem Falter ſeinen wiſſenſchaftlichen Namen verliehen 

hat, an den Weißdorn. Im Herbſte kriechen die Räupchen aus, freſſen noch, ſpinnen aber 
gleich ein paar Blätter an ihrem Zweige zuſammen und an dieſen feſt, damit ſie beim Laub— 

fall ſitzen bleiben. In dieſem ſeidenglänzenden Geſpinſte überwintern ſie. Wenn die Bäume 
ihr Laub verloren haben, fallen dieſe „kleinen Raupenneſter“ leicht in die Augen. Sobald 
im nächſten Frühjahr die Knoſpen grü— 

nen, fangen die Räupchen an zu freſſen 
und weiden bald Blätter und Blüten ab, 
die ſich in ihrer Nachbarſchaft befinden. 
Wenn die Raupen größer geworden ſind, 
verlaſſen ſie ihre gemeinſame Wohnung 
und zerſtreuen ſich. Die erwachſene 

Raupe iſt feiſt und glänzend, ziemlich 
behaart, hat auf dem Rücken ſchwarze 
und rote Längsſtreifen, welche mitein— 

ander wechſeln, und ſieht am Bauche 

aſchgrau aus. Ende Juni verpuppt ſie 
ſich meiſt in der Nähe ihres letzten Weide— 
platzes, verläßt denſelben aber auch und 
kriecht auf andere Gegenſtände. Die Ab— 
bildung zeigt die Geſtalt ſowie die regel— 
rechte Anheftung der Puppe, und es ſei 
nur noch bemerkt, daß ſie hell geſtreift 

und ſchwarzfleckig auf einem braun— 

grünen oder gelbgrünen Grunde iſt. a 
Nach 12— 14 Tagen kommt der Schmet— , * DAT 
terling daraus hervor, welcher, wie die 1 Sn 100 N 5 

meiſten, bald nach ſeiner Geburt einen 4 ANAL 
gefärbten Saft aus dem After entleert. 
Dieſer hat beinahe eine blutrote Farbe, 
und weil er zuzeiten in großen Mengen 
vorkam, ſo hat dies zu der Sage von 

dem „Blutregen“ Veranlaſſung gegeben, Baumweißling (Pieris erataegi) nebſt Raupen und Puppen. 
welcher ein Vorbote für allerlei böſe Er— Natürliche Größe. 

eigniſſe ſein ſollte. Entſchieden iſt dieſer 
Schmetterling mit der Zeit ſeltener geworden, als er früher war. Zu Pfingſten 1829 bot 
die Heerſtraße von Erfurt nach Gotha, wie Keferſtein mitteilt, einen eigentümlichen An— 
blick. Alle Obſtbäume, welche ſie beiderſeits einfaſſen, waren weiß, als wenn ſie in den 
ſchönſten Blüten prangten. Dieſes Blütengewand beſtand aber aus einer ungeheuern 
Maſſe von Baumweißlingen. Seitdem iſt dieſe Art nie wieder in ſolchen Mengen geſehen 

worden. Ahnliches kann ich aus meiner Jugendzeit berichten. Im Blumengarten meiner 
Großeltern traf ich als Kind dieſe Schmetterlinge in Schrecken erregenden Mengen. Be— 
ſonders intereſſant war es, gewiſſe Gewächſe zu ſehen, an welchen ſie zum Übernachten 
des Abends feſtſaßen und zwar in ſolchen Maſſen, daß ſie dieſelben ganz bedeckten. Auch 
kleine Waſſerpfützen umſäumten ſie am Tage zu Tauſenden, eine Liebhaberei, welche den 
Pieriden vorzugsweiſe eigen zu ſein ſcheint und die auch von Reiſenden aus fernen Ländern 
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berichtet wird. Seitdem ſind 40 und einige Jahre verfloſſen und ich habe kaum einen 

Baumweißling wieder im Freien zu Geſicht bekommen; dies gilt aber nicht bloß für die 
Provinz Sachſen, ſondern auch für andere Gegenden. Ein Schmetterlingshändler aus 
Ungarn teilte mir vor einigen Jahren mit, er habe den Auftrag erhalten, 100 Baum⸗ 
weißlinge nach Amerika zu ſchicken, und habe daher ſeinen ihn zu Hauſe beim Sammeln 
unterſtützenden weiblichen Familiengliedern den Auftrag erteilt, auf dieſelben zu fahnden, 
er glaube aber nicht, daß ſie eine ſo große Menge zuſammenbringen würden. Es ſcheint 
mir an dieſem Falter der Beweis geliefert zu ſein, wie durch allgemeine und gründliche 
Verfolgung, die ſich hier durch Zerſtören der Raupenneſter vornehmen läßt, mit der Zeit aus 
einem läſtigen Ungeziefer eine vom Sammler geſuchte Seltenheit werden kann. Der Ungar 
zweifelte am Zuſammenbringen von 100 Stück, und in jener Zeit trat ich an manchem 
Abend deren 800 tot, ohne auch nur die geringſte Abnahme wahrzunehmen. Wie H. Morin 
unter dem 4. Januar 1891 mir mitteilte, tritt die Art jetzt in Oberbayern wieder ſehr 
ſchädlich an den Obſtbäumen auf. 

Aus der deutſchen Benennung der Sippe, welche auf recht viele Arten des In- und 
Auslandes paßt, darf man nicht den Schluß ziehen, als ob alle Glieder in der Hauptſache 

weiß ausſehen müßten. Fremde Erdſtriche ernähren deren, welche nur auf den Hinter— 
flügeln wenig Weiß übrig behalten, und diejenigen, bei denen es durch Gelb oder Orange 
erſetzt wird, brauchen wir nicht in der Ferne zu ſuchen. Der überaus zierliche Aurora— 
falter (Anthocharis cardamines) erglänzt mindeſtens im männlichen Geſchlechte vor 
der ſchmal ſchwarzen Spitze ſeiner Vorderflügel in feuerigem Orangerot, während die 
Unterſeite der Hinterflügel bei beiden Geſchlechtern die zierlichſten, baumartigen Zeichnungen 
in Moosgrün aufweiſt. Die ſchlanke, lichtgrüne Raupe hat weißgrüne Rückenſtreifen und 
ſchwarze Pünktchen in den Seiten; ſie lebt an verſchiedenen Kreuzblümlern der Wieſen, 
wie Turmkraut, Bergkreſſe, Lauchhederich und anderen, und wird zu einer höchſt eigen— 
tümlichen Puppe. Dieſelbe ſpitzt ſich nach vorn und hinten faſt gleichmäßig zu und gleicht 

einem ſchmalen, etwas gebogenen Weberſchiffchen. Nach der Überwinterung gibt ſie im 
April oder Mai den hübſchen Weißling frei, welcher nur in einer Brut fliegt, und zwar 
an ganz ähnlichen Stellen wie der Heckenweißling. 

Der allbekannte Zitronenfalter (Rhodocera Rhamni) gehört gleichfalls der 
Sippe an, obgleich Flügelſchnitt und Lebensweiſe abweichen. Das blaßgelbe, befruchtete 
Weibchen überwintert. Man kann es bei der Frühlingsfeier am blühenden Weidenbuſch 
zwiſchen Bienen und Hummeln, welch letztere mit ihm in gleicher Lage ſind, und zwiſchen 
manchen anderen Kerfen teilnehmen ſehen, freilich ohne Sang und Klang, ſondern ſtumm 

wie alle Tagfalter. Von da ſucht es einen eben ſproſſenden Kreuzdorn (Rhamnus) auf, 
um ſeine Eier einzeln abzuſetzen. Die Raupen, welche aus denſelben entſtehen, nähren ſich 
von den Blättern und ſind grün, an den Seiten mit einem weißen Streifen verſehen, 
welcher nach oben allmählich in die Grundfarbe übergeht. Sie verwandeln ſich in eckige, 
grüne, ſeitwärts hellgelb geſtreifte und roſtbraun gefleckte Puppen mit ſtumpfkantig heraus⸗ 

tretenden Flügelſcheiden. Der Falter fliegt im Juli und Auguſt; das Männchen zeichnet ſich 
durch zitronengelbe Färbung vor dem blaſſeren Weibchen aus. Die Absildung zur Linken 
auf der Tafel „Deutſche Tagfalter“ zeigt einen Flügelſchnitt, welcher nur noch bei der 
Kleopatra (Rhodocera Cleopatra) vorkommt, einem ſüdeuropäiſchen Schmetterling, 

welchen einige für eine bloße Spielart unſeres Zitronenfalters halten. Die allmählich 

verdickte Fühlerkeule und ein ſehr kleines, rundliches Endglied der Taſter gehören überdies 
noch zu den Gattungsmerkmalen. | 

Andere Weißlinge oder Gelblinge, wie man dieſe nennen könnte, zeichnen ſich durch 
einen Silberfleck auf der Unterſeite der Hinterflügel aus, welcher an die Form einer 8 
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erinnert, wie z. B. die blaßgelbe goldene Acht (Colias Hy ale), die orangegelbe, ſchwarz 
umrandete Colias Edusa und andere mehr. 

Die größten und ſchönſten unſerer heimatlichen Tagſchmetterlinge, welche nicht zu den 
bereits beſprochenen gehören, haben mit noch viel zahlreicheren ausländiſchen Arten die zu 
ſogenannten Putzpfoten verkümmerten Vorderbeine gemein, große, ſchräg vorgeſtreckte 
Freßſpitzen, gleichmäßig entwickelte Flügel, auf deren hinterſter Rippe ſechs und ſieben 
geſondert aus der Mittelzelle entſpringen, und bilden die Sippe der Nymphaliden. Ihre 
Puppen hängen geſtürzt, mit dem Kopfe nach unten, und zeichnen ſich öfters durch prächtige 

Gold- und Silberflecke aus. 
Allbekannt ſind die Perlmutterfalter (Argynnis), welche der Unterſeite der 

Hinterflügel ihren Namen verdanken. Hier ſtehen in mehreren Reihen Flecke oder Striemen 
von dem Silberglanz der Perlmutter, während ſchwarze, damenbrettähnliche Zeichnungen 
den orangeroten Grund auf der Oberſeite bedecken, darunter ſchlecht geſchriebenen Ziffern 
vergleichbare hinter dem Vorderrande der Vorderflügel. Sie ſind Bewohner des Waldes und 

von deſſen Umgebungen. Einzelne Arten oder mehrere, untermiſcht mit anderen Sommer— 
vögeln, beſuchen das blühende Heidekraut, den Raſen des roten Quendels auf freien Wald— 
plätzen oder dürren Triften. Im heißen Sonnenſchein umflattern ſie die genannten und 
andere Honigquellen, daß man, wenn ihrer viele vorhanden, manchmal den Flügelſchlag 
vernehmen kann. An den Tauſenden von Blütchen löſt einer den anderen ab, um jenen 

die Süßigkeiten zu entlocken. Spielend und tändelnd fliegt dieſer jenem nach; weit ab 
vom reichen Weideplatze ſchwinden fie unſerem Blicke. Bald iſt der eine von dieſer, der 
andere von jener Seite wieder da, verjagt eine gleichfalls durſtige Fliege, einen anderen 
Kameraden von der Blüte, auf welche er ſich niederläßt, oder kehrt auf den Blättern eines 
benachbarten Eichengebüſches die volle Fläche ſeiner Schwingen der Sonne zu, welche ſie 
als Gold zurückſtrahlt. In dieſem bunten Durcheinander gibt es weder Ruhe noch Raſt, 
denn jenes Liebäugeln mit der Sonne iſt eben auch nur ein Spiel von kurzer Dauer. 
Und doch, welch ein Gegenſatz zwiſchen dieſer Geſchäftigkeit und der der emſigen Biene, der 

ſtreitbaren Weſpe, der ſorgſamen Wegweſpe und anderer Aderflügler, welche an ſolchen 

Stellen nicht minder vertreten ſind! Jetzt verbirgt ſich die Beherrſcherin des Tages hinter 
einer dicken Wolke. Plötzlich ſteht alles ſtill, es ſei denn, daß allzu große Nähe eine kleine 
Balgerei zur Folge hat. Verweilen wir etwas näher bei dieſer und jener Erſcheinung. 

Unſer größter Perlmutterfalter iſt der Silberſtrich oder Kaiſermantel (Argyn- 

nis paphia), der mindeſtens 6 em ſpannt. Die orangeroten Flügel führen im Saum— 

felde drei Reihen ſchwarzer Flecke, die vorderen im Wurzelfelde nahe dem Vorderrande 

eine Zeichnung, aus welcher man rechts mehr oder weniger deutlich die Zahl 1556 heraus— 
leſen kann — auf dem linken Flügel folgen natürlich die Ziffern in umgekehrter Reihe. 
Beim Männchen ſchwellen außerdem die ſchwarz beſchuppten Rippen ſchwielig an. Auf 
der grünen Unterſeite der Hinterflügel ſchimmern vier Perlmutterſtreifen violett, zwei 
keilförmige und abgekürzte in dem Wurzel-, zwei durchgehende im Saumfelde, wie an dem 
Kaiſermantel zu erſehen iſt, welcher in unſerem Gruppenbilde hoch oben über dem Schwalben— 

ſchwanze fliegt und uns ſeine Unterſeite zukehrt. Die gelb bedornte braune Raupe, über 

deren Rücken eine geteilte, gelbe, braun eingefaßte Längslinie läuft, lebt an Veilchen, 
Neſſeln, Himbeergeſträuch in Wäldern, beſonders der Ebene. Sie überwintert ziemlich 
jung. — Den großen Perlmutterfalter (Argyinnis Aglaja) erblickt man auf der 
rechten Seite unſeres Gruppenbildes „Deutſche Tagfalter“. Er iſt beſonders an der grünlich— 
gelben Spitze auf der Unterſeite der Vorderflügel kenntlich, in welcher ſechs Silberpunkte, 
glänzen, ähnliche Flecke ordnen ſich in vier Querreihen auf dem Hinterflügel. Die Raupe 
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iſt äſtig ſchwarz bedornt, auf ſchwärzlichem Untergrunde unterſcheidet man einen gelben 
Rückenſtreifen und ziegelrote Seitenflecke. Sie lebt auf dem Hundsveilchen gleichzeitig 
mit der vorigen. — Europa hat mit den beiden erwähnten Perlmutterfaltern im ganzen 

25 Arten, von denen 18 in Deutſchland vorkommen und Namen wie Niobe, Daphne, 
Lathonia und ähnliche führen; in anderen Ländern, aber nur der nördlichen Halbkugel, 
leben wieder andere; denn die ſüdamerikaniſchen Arten von gleicher Färbung und meiſt 
weit gedrängteren Perlmutterflecken auf der Unterſeite aller Flügel unterſcheiden ſich durch 
einen weſentlich anderen Schnitt dieſer und bilden die Gattung Agraulis. 

Die Scheckenfalter (Melitaea) ſind gleichfalls ſehr zahlreich und ſtehen den vorigen 

ungemein nahe in Färbung und Zeichnung auf der Oberſeite der Flügel, auf der unteren 
fehlen ihnen jedoch die Silberflecke; dieſelben ſind „blind“, wie auch bei Abweichungen 
mancher Argynnis-Arten. Die Mittelzelle der Hinterflügel bleibt bei ihnen offen, und die 
langen Freßſpitzen ſind aufſtehend behaart, während bei Argynnis jene geſchloſſen, dieſe 
anliegend beſchuppt ſind; auch fehlt der Fühlerkeule das feine Spitzchen, welches wir dort 
bemerken. Die Raupen tragen ſtatt der Dornen Haarbüſchel und leben gleich den vorigen 
von Kräutern („niederen Pflanzen“, wie ſich der Schmetterlingskundige auszudrücken pflegt). 
Die kleinen, kolbigen Puppen ſind weiß, gelb und ſchwarz getigert, ohne Metallglanz. 
Waldwieſen und offene Stellen der Wälder bieten den Schmetterlingen die liebſten Tummel— 
plätze. Hier vertreten fie die weiter unten zu erwähnenden Augler der gewöhnlichen 

Wieſen. Die meiſten der ungefähr 16 europäiſchen Arten kommen auch in Deutſchland 
vor, manche von ihnen in zahlreichen Spielarten. 

Die Eckflügler, eckflügeligen Falter (Vanessa), gehören zu den meiſt ver— 
breiteten, teilweiſe zu den Weltbürgern und für Deutſchland zu den ſtattlichſten Faltern 
in Anſehung des zierlichen Schnittes, wie der oft ſchönen bunten Farben auf der Oberſeite 
ihrer Flügel; die Unterſeite iſt meiſt düſter gefärbt, wie marmoriert. Die Augen ſind 
ſtark behaart, die Fühlerkeule geknopft, wie bei den vorigen, und nicht allmählich verdickt. 
Dieſe Schmetterlinge fliegen überall, nicht vorherrſchend in Wäldern oder deren Nachbar— 
ſchaft. Die Raupen aller haben eine mit durchaus unſchädlichen Dornen bewehrte Haut 
und leben teils an niederen Pflanzen, teils an Bäumen und Sträuchern. Die eckigen 
Puppen zeichnen ſich vor allem durch ſchönen Metallglanz aus, welcher bei einer und der— 

ſelben Art ebenſo oft vorkommen wie fehlen kann, weil er von Feuchtigkeit herrührt, die 
von zarter Glashaut bedeckt wird und ohne Nachteil für die Puppe auch eintrocknen kann. 

Den Flügelſchnitt mag das ebenſo gemeine wie in der Färbung prahlende Tag: 
pfauenauge, der Pfauenſpiegel (Vanessa Jo) veranſchaulichen. Der lebhaft braun— 
rote Samt als Untergrund wird in der Nähe der Vorderecken auf den vier Flügeln von 
prächtigen Augenflecken in Braunſchwarz, Schwarz und Blau auf den Hinterflügeln, unter 
Zutritt von Gelb auf den vorderen verziert. Die lichte Stelle am ziemlich ſchwarzen 
Vorderrande der letzteren iſt von derſelben holzgelben Farbe wie der äußere Ring des 
Auges. Die glänzend ſchwarze, fein weiß punktierte Dornenraupe lebt geſellig auf der 
großen Brenneſſel und auf Hopfen; ſie verdankt überwinterten Weibchen ihren Urſprung. 

Unter ſonſt günſtigen Umſtänden gelangt auch eine zweite Brut zum Abſchluß. Eckig, 
wie der Flügelſchnitt des Falters, iſt in ihrer Art auch die geſtürzt aufgehängte Puppe, deren 
Mittelrücken mit einem fratzenhaften Geſichte verglichen werden kann. — Der ſtattliche A d— 

miral (Vanessa Atalanta) hat ungefähr dieſelbe oder etwas beträchtlichere Größe, 

iſt ſamtſchwarz auf der Oberſeite der Flügel, an den Franſen weiß und durch eine zinnober— 
rote Binde, welche vom Vorderrande am Ende des Wurzelfeldes bis nahe zum Innen— 

winkel hinüberreicht, und zwei größere, wie einige kleinere weiße Flecke nach der Spitze 
hin ausgezeichnet. Der Hinterrand der Hinterflügel iſt gleichfalls zinnoberrot, zwiſchen den 
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Rippen viermal ſchwarz punktiert. Auf der Rückſeite wiederholen ſich an den Vorderflügeln 
die Zeichnungen der Oberſeite, nur matter; die Hinterflügel deckt lebhafter Marmor in 
gelben Tönen, auf welchem nahe an der Wurzel die Zahl 8118 in ſchwarzen Zügen zu 
leſen iſt. Die buntſcheckige Dornenraupe lebt einzeln, leicht eingeſponnen zwiſchen den 
Blättern der Brenneſſeln. Auch ſie ſtammt von überwinterten Weibchen. Der Admiral 

gehört zu den Weltbürgern, denn er breitet ſich über ganz Europa und Nordamerika aus, 
fliegt auch auf dem Himalaja, auf den Sundainſeln, auf Neuſeeland und in Oſtindien. — 

Der Diſtelfalter (Vanessa cardui) iſt, mit Ausnahme von Südamerika, über die ganze 
Erde verbreitet, lebt im Raupenzu— 
ſtande in gleicher Weiſe an Diſteln, 
auch an den gebauten Artiſchocken und 

wird dadurch ſo recht zum Segler über 
Felder und Wege; auch in der Zeich— 
nung ſteht er dem Admiral am näch— 
ſten, er iſt rot, ſchwarz und weiß ge— 
ſcheckt, unter faſt gleichmäßiger Betei— 

ligung der beiden erſten Farben. Im 
Juni erſcheinen die erſten friſchen Fal— 
ter, von denen häufig noch eine zweite 

Brut zu ſtande kommt. Befruchtete 

Weibchen überwintern auch hier. Bis— 
weilen fliegen die Diſtelfalter in außer— 

ordentlicher Menge, wie von unwider— 
ſtehlicher Wanderluſt getrieben. Pre— 
voſt beobachtete am 29. Oktober 1827 

in Frankreich einen 3—4 m breiten 
Zug, welcher zwei Stunden lang von 

Süden nach Norden flog; Ghiliani 
ebenfalls im ſüdlichen Europa am 26. 
April 1851 einen anderen friſch aus— 

gekrochener Falter, de Rocquigny— 

Adanſon einen ſolchen am 2. Juni 

1889 in Baleine früh 9 Uhr, in der 
Richtung von Nordoſten nach Süd— 
weſten, und weitere ähnliche Erſchei— > 

nungen finden ſich in den entomologi- ) Tagpfauenauge (Vanessa Jo), 2) eben ausſchlüpfend, 3) Raupe, 
ſchen Jahrbüchern verzeichnet. 2 Auf 4) Puppe. 5) Weibchen des Sandauges (Epinephele Janira), 

7 „ . ; 6) Raupe. Alles natürliche Größe. 
unſerem Bilde „Wirkungen vereinter 

Kräfte“ (bei S. 65) erblicken wir einen Trauermantel (Vanessa Antiopa). Er hält 
ſich vorzugsweiſe im Walde auf, denn ſeine Raupe ernährt ſich am liebſten von den Blättern 

der Birke. Mit ihr dehnt er ſich auch über ganz Europa und Nordamerika aus. Indem er 
bis 6,6 em ſpannt, wird er zu dem größten heimiſchen Eckfalter. Eine breite lichtgelbe Ein— 
faſſung der ſamtartig ſchwarzbraunen Flügel läßt ihn ſchon aus der Entfernung erkennen, 
eine Reihe blauer Flecke vor der Kante iſt nur in der Nähe bemerkbar. Vom Juli an zeigt 
er ſich jedoch auch in der Nähe von Dörfern und Städten, wo Weiden und Pappeln wachſen, 
denn auch von dieſen frißt die Raupe. Dieſelbe lebt geſellig an den genannten Bäumen, 

weil das überwinterte Weibchen ſeine Eier ziemlich hoch oben an die knoſpengeſchwellten 
Bäume in Häufchen abſetzt. Die kahlen Stellen verraten mit der Zeit dem aufmerkſamen 
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Beobachter die Anweſenheit der Raupen. Erwachſen, ſind dieſe tief blauſchwarz mit ziegel⸗ 
roten Flecken längs des Rückens und mit kurzen Dornen über den ganzen Körper aus— 
geſtattet. Sie kommen jetzt aus ihrer Höhe herab, zerſtreuen ſich und hängen ſich mit der 
Leibesſpitze an einen Zweig, an den Stamm oder andere Gegenſtände in der Nachbarſchaft 
auf, wobei fie ſich nach der Bauͤchſeite einkrümmen, die fünf vorderen Ringe mehr und 
mehr nach oben erhebend, ſo daß ihr Ende, der Kopf, aufrecht ſteht. Er ſcheint dünner zu 
werden und etwas vorzutreten, während der Körper dahinter unmerklich anſchwillt. Durch 
Hin⸗ und Herwinden ſpaltet ſich endlich die Haut im Rücken, und der vorderſte Puppenteil 
tritt heraus. Weiteres Aufblähen und Nachſchieben läßt die Haut der Raupe bis zum hin 
terſten Fußpaare berſten und nachgeben; damit letztere aber nicht herunterfalle, was leicht 
geſchehen könnte, faßt ſie mit zwei Ringen ihres Hinterleibes, welche ſie etwas übereinander 
ſchiebt, alſo wie eine Zange benutzt, die eben weichende Haut, hebt ſich, faßt mit dem 
nächſten Ringe zu und läßt mit jenen los. In dieſer Weiſe klettert ſie gewiſſermaßen an 
der ſie noch eben umſchließenden Haut in die Höhe, bis die Schwanzſpitze zu dem Geſpinſte 

gelangt, welches zuerſt als Henkel für die Nachſchieber gewebt worden war. Hier wird die 
Spitze hineingeſchoben und bleibt mittels unſichtbarer Häkchen dicht neben der Raupenhaut 
hängen. Noch gibt ſich die Puppe nicht zufrieden, denn ſie will dieſe nicht neben ſich 

dulden, biegt deshalb ihre Leibesſpitze 8-förmig, daß jene berührt wird, und wirbelt ſich 
wie ein Kreiſel bald links, bald rechts, bis ſie den Balg abgeſtoßen hat. In dieſer Weiſe 
arbeitet ſich jede geſtürzte Puppe aus ihrer Raupenhaut heraus, um ſich aufzuhängen. 
Nun ruhen ſie aus, die Puppen, von den eben überſtandenen Wehen und von den Mühen 

und Sorgen ihrer Raupenzeit, während welcher ſie in ſich anhäuften, was ihnen nun in 
ihrer Unthätigkeit zur Nahrung dient. Alles iſt aber anders geworden. Die Füße ſind 
nicht mehr die Füße, welche ſie waren, denn was ſoll der künftige Segler der Lüfte mit 
den vielen ſchwerfälligen Beinen der Raupe? Der Kopf iſt nicht mehr der Kopf von ehe— 
mals, denn er hat die gewaltigen Kinnbacken abgeworfen, da der künftige Liebhaber der 
Blumen dieſen nur mit feinem langen Rollrüſſel die Süßigkeiten raubt und ihre Schön: 
heit in dem Maße achtet, als die Raupe alles ihr Annehmbare verzehrte. Der Hauptteil 
der inneren Raupe, der entwickelte Verdauungsapparat, die Eingeweide, ſind hier faſt auf 
ein Nichts zuſammengeſchrumpft, dafür aber die geſchlechtlichen Werkzeuge aufgetreten, und 
namentlich nimmt der Eierſtock beim Weibchen faſt die ganze Bauchhöhle für ſich in An— 
ſpruch. Dies alles iſt ſchon da und war in der Raupe als Anlage vorhanden, hat man 
doch in einzelnen 8 Tage vor ihrer Verwandlung die Eikeime gefunden. Offnet man 
eine jugendliche Puppe, ſo erblickt man in ihrem Leichentuche nichts, als einen formlos 

ſcheinenden Schleim, aus welchem ſich erſt in längerer oder kürzerer Friſt die Glieder des 
künftigen Schmetterlings feſt abſondern. Die Entwickelung iſt eine gleichmäßig fortſchreitende 
und zeigt ſich hier in der Puppe auch äußerlich in all den angedeuteten Teilen des 
künftigen Falters weſentlich weiter gefördert. Wenige Wochen genügen, damit die alles 
belebende Wärme Feſtigkeit in das Flüſſige bringe und das ganze Werk herrlich hinausführe. 

Einige orangebraune Eckfalter ſchließen ſich den genannten an und umſäumen zum 
Teil ihre Flügel auf ſchwarzem Grunde mit blauen Mondflecken. Die große Blaukante 
oder der große Fuchs (Vanessa polychloros) hat zwei größere ſchwarze Flecke am 
Vorderrande der Vorderflügel und fünf kleinere gerundete auf der Fläche derſelben, einen 
größeren am Vorderrande der Hinterflügel außer der ſchwarzen Binde vor dem Saume aller 

Flügel. Seine gelb bedornte, ſchwarzbraune Raupe, über deren Rücken drei gelbe Streifen 
ziehen, lebt geſellig auf Kirſch-, Birnen- und einigen anderen Bäumen und frißt die Spitzen 
der Zweige kahl. Sie kommt nur einmal im Jahre vor und verdankt überwinterten Weibchen 
ihren Urſprung. An ſolchen Bäumen, welche Wege einfaſſen, findet man ſie am meiſten, 
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und gern tummelt ſich der ſtattliche Falter an Waldrändern, jetzt unten auf dem Boden, 
dann wieder oben auf den Blättern ſeine Flügel der Sonne ausbreitend. — Die kleine 
Blaukante oder der kleine Fuchs (Vanessa urticae) iſt etwas lichter braun, mehr 
gelbrot, an der Wurzel der Flügel ſchwarz, beſonders an den Hinterflügeln; auf den vorderen 
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1) Segelfalter (Papilio podalirius) nebft Raupe und Puppe. 2) Gitterfalter, gelber (Vanessa levana), Wintergeneration; 

4) Gitterfalter, ſchwarzer (Vanessa prorsa), Sommergeneration; 3) Raupen; 5) Puppen. 

ſtehen drei kleinere Flecke auf der Scheibe, drei größere und viereckige am Vorderrande von 

gleicher Farbe, und zwiſchen dem hinterſten dieſer und der ſchwarzen Saumbinde ein weiß— 
licher Fleck. Der Falter fliegt überall und beinahe das ganze Jahr hindurch und kommt 
öfters einmal in die Zeitungen als Verkündiger des lange erſehnten Frühlings, auf welchen 

der Berichterſtatter nun mit Sicherheit rechnet, dabei aber den Umſtand überſieht, daß dieſer 
Schmetterling ebenſowenig wie der Zitronenfalter, dem jene Ehre auch widerfahren kann, 
ſeiner Puppe entſchlüpft, ſondern durch den wärmenden Sonnenſchein aus ſeinem winter— 
lichen Verſtecke hervorgelockt worden iſt. Die ſchwarze Dornenraupe lebt in zwei Bruten 
geſellig auf der Brenneſſel, welche ſie öfters ganz kahl abweidet. Man erkennt ſie an den 
gelben und gelbgrünen Längsſtreifen in den Seiten. Auch dieſer Schmetterling bekommt 
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Luſt zum Wandern, wenn er ausnahmsweiſe in ungezählten Mengen vorhanden iſt. Godet 
beobachtete am See von Neuchätel im Juli 1828 einen Zug, welcher eine halbe Stunde 
dauerte. 

Die Gattung Vanessa liefert in den beiden Spielarten Prorsa und Levana ein DBei- 
ſpiel von der „Zweigeſtaltigkeit“, die von der Jahreszeit abhängt, von dem ſogenannten 
Saiſon-Dimorphismus, indem die braungelbe, ſchwarz gefleckte Winterform (V. le- 

vana, Fig. 2, S. 381) aus überwinterten Puppen, die ſchwarze Form mit weißer Binde über 
den vier Flügeln die Sommerform (V. prorsa, Fig. 4) bildet. Dieſelbe Zweigeſtaltigkeit hat 
man noch bei einigen anderen europäiſchen Tagſchmetterlingen beobachtet, eine ſolche, welche 
von dem Klima oder den Ortlichkeiten abhängig iſt, kommt weit mannigfaltiger vor, kann 

hier aber nicht näher erörtert werden. Wer ſich für dieſe höchſt merkwürdigen Erſcheinungen 
näher intereſſiert, der ſei auf die Unterſuchungen von Prof. Weismann hingewieſen, welche 
er in ſeinen „Studien zur Deſzendenz-Theorie“ (Leipzig 1875— 76) niedergelegt hat. 

Der große Eisvogel oder Aſpenfalter (Limenitis populi, Fig. 1, S. 388) 
zählt nächſt den Rittern zu den ſtattlichſten europäiſchen Tagſchmetterlingen. Ein Bewohner 
der Wälder (denen des nordweſtlichen Deutſchland ſcheint er zu fehlen), beherrſcht er die 

höheren Luftſchichten und hält es unter ſeiner Würde, ſich auf den Blumen unter das 
kleine Geſindel zu miſchen. Man ſieht ihn beſonders die Pfützen der Waldwege aufſuchen, 
wo er eifrig ſaugt und, obſchon ſonſt ſehr ſcheu, ſich leicht fangen läßt. Ich ſah vorzeiten 
Mitte Juni, denn nur zu dieſer Zeit fliegt der Schmetterling einige Wochen, eins der viel 

ſelteneren und von den Sammlern geſuchten Weibchen hoch oben in den Lüften über eine 

Lichtung im Walde herbeigeflogen kommen und neben einem Bache förmlich einfallen, als 
wenn es von weitem das Waſſer gewittert hätte. In dieſem Zuge und Fluge lag etwas ganz 
anderes, als man für gewöhnlich bei den Schmetterlingen beobachtet, und welches in Worte 
überſetzt etwa ſo lauten würde: „Ich habe gar nichts zu verſäumen; komme ich heute nicht 
hierher, ſo iſt morgen auch noch ein Tag, und komme ich morgen nicht, ſo liegt wenig 
daran, das Wohin bleibt ſich ja ganz gleich, wenn ich nur meine Zeit in gemächlicher Be— 
wegung verbringe.“ Jenes Weibchen wußte, wohin es wollte, die Ausführung ſeines Willens 
gereichte ihm freilich zum Verderben; denn es geriet in die Gewalt des Jägers, bedeckt 
mit dem Netze, war es um ſeine Freiheit, um ſein Leben geſchehen. Bei ihm wird die tief— 
braune Oberfläche der Flügel durch eine weiße Fleckenbinde, die quer über die Hinterflügel 

läuft, unterbrochen, auf den vorderen durch einzelne weiße Flecke, deren mittlere ſich gleich— 
falls zu einer ſchrägen Querbinde ordnen. Beim Männchen iſt dieſe weiße Zeichnung eben 

nur angedeutet. Im Vergleiche zu dieſer eintönigen, mehr düſteren Färbung überraſcht 
die lebhafte und bunte Färbung der Unterſeite. Die weißen Zeichnungen der Oberſeite 
treten hier ſchärfer und beſtimmter hervor, auch beim Männchen; die Grundfarbe bildet 
jenes Gelbrot der Mondflecke von oben, unterbrochen von ſchwarzen Fleckenreihen, welche 
auch auf der Oberfläche angedeutet ſind; nur der Innenrand der Hinterflügel und der 
wellige, ſchwarz beſäumte Hinterrand beider Flügel ſind bleigrau; an den Vorderflügeln 
hat die Innenecke einen ſchwarzen Anflug. Die grünlichgelbe, am vierten, ſechſten, achten 

und neunten Ringe rötlichbraune, braun und ſchwärzlich gefleckte und geſtreifte Raupe hat 
große Spiegelflecke an den Seiten des fünften und ſiebenten Gliedes und zwei Reihen 
dicker Fleiſchzapfen mit geknopften Härchen längs des Rückens, von welchen die im Nacken 
bedeutend länger ſind als die übrigen. Sie ſchlüpft im Auguſt oder September aus dem 

Ei, welches an eine Zitterpappel gelegt war. Nachdem ſie kurze Zeit gefreſſen hat, ſpinnt ſie 
ſich für den Winter ein oben offenes, durchſichtiges Gehäuſe, welches ſie der Unterſeite eines 
Zweiges anheftet. Hier ruht ſie bis in den Mai, wächſt dann ſehr raſch und hängt ſich 
zur Verpuppung gern an einem Blatte auf. Die gelbliche, braun und ſchwarz gefleckte 
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Puppe iſt am Kopfe und Bruſtrücken höckerig und hat an letzterem einen henkelartigen Aus— 

wuchs; nach 8—9 Tagen erſcheint der Falter. — Limenitis enthält noch mehrere kleinere 

Arten, welche in der Zeichnung, wenn auch nicht in der Farbenmiſchung, viel Ahnlich— 

keit haben und darin, wie im Flügelſchnitte, der Bedornung ihrer Raupen, welche alle an 

Bäumen leben, den Gattungscharakter wahren. 

Die Schillerfalter (Apatura) haben denſelben Flügelſchnitt und faſt die gleiche 

Zeichnung wie der große Eisvogel, auch, wie dieſer, die offene Mittelzelle aller Flügel, aber 

die Fühlerkeule iſt breitgedrückt, die 
ſpitz auslaufenden, den Kopf über— 
ragenden Taſter liegen einander 

an, und die Oberſeite der Flügel 
zeichnet ſich beim Männchen durch 
lebhaften Schiller in prachtvollem 

Blau oder Violett aus; überdies 

weiſt jeder Flügel einen Augenfleck 
auf, welcher hier mehr auf der 
Oberſeite, dort deutlicher auf der 

unteren zur Entwickelung gelangt. 
Die dornloſen, grünen Raupen 

ſpitzen ſich nach hinten zu, wodurch 
ſie die allgemeinen Umriſſe einer 

nackten Schnecke annehmen, und 

zeichnen ſich durch zwei eigentüm— 

liche, nach oben gerichtete Zipfel am 
Kopfe aus. Sie leben an Weiden 
und Zitterpappeln. Die beiden deut— 

ſchen Arten, Apatura Iris und 

A. Ilia, mit einigen Abänderungen, 

ſind ziemlich verbreitet, jedoch mehr 
an gewiſſe Ortlichfeiten gebunden e 
und erſcheinen mit dem vorigen in 5 UT — 
Wäldern, aber etwas längere Zeit , RU 
im Jahre. Ein ſteter, ſchwebender Neoptolemus (Morpho Neoptolemus). Natürliche Größe. 

Flug und raſtloſes Hin- und Her— 
eilen an den Rändern breiter Fahrwege, welche die Wälder durchſchneiden oder ihnen ent— 
lang ziehen, zeichnet ſie aus. 

Die rieſigen Morphiden Südamerikas ſind Falter von glanzvoller Färbung, welche 

hoch oben, meiſt nicht unter 6 m Entfernung vom Erdboden, in den Lichtungen und breiten 
Wegen der braſiliſchen Wälder ſich tummeln und dem Beſchauer einen überraſchenden Anblick 
gewähren. Wenn die großen Ritter, von welchen früher die Rede war, durch die Straßen 
der Städte ſegeln, in die Gärten, ja zum offenen Fenſter hereinfliegen, wo ſie Blumen 

erblicken, jo laſſen ſich unſere „trojaniſchen Helden“, ein prachtvoll blauer Menelaus, oder ein 
Telemachus, oder ein Cypris (Fig. 3 auf der farbigen Tafel „Ausländiſche Tagfalter“, 
S. 370), ein Hector mit nur blauem Querbande von matterer Färbung, ein durchaus 
weißer Morpho Laértes, auf der Unterſeite der Hinterflügel mit der zierlichſten Moſaik— 
arbeit in einer Querreihe gezeichnet, und andere nicht ſo weit herab und kommen höchſtens 
nach Gewitterregen zur Erde, um ihren Durſt zu ſtillen. Sie alle haben eine Flügelſpan— 
nung, welche das Maß von 13—18 em noch übertreffen kann, fo daß fie ſelbſt in größerer 
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Entfernung dem Blicke nicht entgehen. Die Männchen aller Morphos haben ſehr kleine, 
pinſelähnliche Vorderbeine, beide Geſchlechter kurze, dünne Fühler mit ſchwacher Keule, zu— 
ſammengedrückte, weit voneinander getrennte Taſter, welche mit einem kleinen, kegelförmigen 
Gliede enden, große, nackte Augen und meiſt am Saume etwas ausgebuchtete Vorderflügel. 
Der S. 383 abgebildete Neoptolemus (Morpho Neoptolemus) glänzt auf der Oberſeite 
in Azurblau wie poliertes Metall und ſpielt in Regenbogenfarben wie Opal, aber mit viel 
geſättigterer Farbenpracht; rings um den Rand läuft eine ſchwarze, nach hinten ſchmäler 
werdende Einfaſſung. Die braune Unterſeite wird von gelblichgrauen Zeichnungen: Zacken— 
linien und weiß gekernten Augenflecken, in der Weiſe reichlich verziert, wie ſie die Ab— 
bildung vergegenwärtigt. — Auch hier ſchließen ſich viele Gattungen an, deren zahlreiche 
Arten über die Gleichergegenden verbreitet ſind. 5 

Die Augler (Satyridae) bilden eine artenreiche Sippe, welche ſich mehr durch 
Färbung und Zeichnung als durch den Schnitt der Flügel ſowie durch einige andere Merk— 
male beſtimmt abgrenzt und in Europa vorherrſchend vertreten zu ſein ſcheint. Die heller 
oder dunkler braune Oberſeite der Flügel kann faſt einfarbig ſein, wird aber meiſt von 
einzelnen runden Pünktchen, „blinden“ oder gekernten Augenflecken gezeichnet, welche in 
geringer Menge oder auch zahlreicher, aber dann immer in einer Reihe und zwar nahe 
dem Saume ſtehen; öfter und vorzugsweiſe bei den Weibchen auf dem Vorderflügel in 
einem lichteren Flecke. Die Unterſeite der Flügel, vorn meiſt der oberen entſprechend, hinten 
vorherrſchend braun marmoriert, trägt die Augenflecke ſchärfer und vollſtändiger, ſo daß 
die der Oberſeite nur die mehr oder weniger vollkommen entwickelten Fortſetzungen dieſer 

zu ſein ſcheinen. Dieſelben ſind in der Regel ſchwarz und haben einen weißen, bisweilen 
auch einen metalliſch glänzenden Mittelpunkt, nicht ſelten überdies einen lichteren, wohl 
auch metalliſchen Außenring. Neben der ſoeben beſchriebenen Flügelzeichnung und dem ge— 
ſonderten Austreten von Rippe 6 und 7 aus der Mittelzelle der Hinterflügel kommen allen 
Satyriden noch zu: ein behaarter Körper, geſpaltene oder gekerbte Fußklauen, mäßig 

lange, voneinander abſtehende Taſter, welche aufgerichtet und abſtehend dicht behaart ſind. 
Die meiſten von ihnen erreichen nur mittlere Größe. Manche Formen kommen ausſchließ— 
lich im hohen Norden vor und ſind durch lichtere Grundfarbe und ein auffallend dünnes 
und durchſichtiges Schuppenkleid ausgezeichnet; andere ſind den Alpen und übrigen höheren 
Gebirgen eigentümlich, welche zahlreiche Arten, wenn auch nicht immer ausſchließlich, er— 
nähren. Zu dieſen gehören die dunkelſten, auf der Unterſeite wie fein geaderter Marmor 
gezeichneten. Sie tummeln ſich beſonders auf Wieſen und Grasplätzen umher. — Die 
Raupen der Augler laufen am verdünnten Ende in zwei Schwanzſpitzchen aus, welche 

die Stelle der fehlenden Nachſchieber vertreten, ſind glatt oder runzelig, ſehr häufig ſamt— 
artig behaart und heller oder dunkler der Länge nach geſtreift. Sie leben faſt ausſchließ— 

lich an Gräſern und zwar ſehr verſteckt; weil ſie des Nachts freſſen, verbergen ſie ſich bei 
Tage am Grunde ihrer Futterpflanzen in oder an der Erde. Die bräunlichen Puppen 

runden ſich mehr ab als die der meiſten übrigen Tagfalter und finden ſich flach unter 

der Erde oder unter Steinen, andere aufgehängt. 
Man hat die zahlreichen Arten je nach der Beſchaffenheit einiger Längsrippen, ob ſie 

dicke Schwielen bilden oder nicht, je nach dem Längenverhältnis der Mittelſchienen zu ihrem 

Fuße, je nach den geknopften oder allmählich in eine Keule übergehenden Fühlern, je nach 
der Geſtalt der Hinterflügel, ob ſich dieſelben am Innenrande ausſchweifen oder nicht, in 

eine Reihe von Gattungen zerlegt, von denen Erebia (Randbandäugler), Chionobas 
(durchſichtige Augler), Satyrus (Breitbandäugler), Epinephele (düſtere Augler, 
Ochſenaugen), Pararge (ſcheckige Augler), Coenonympha (kleine Augler) die 
verbreitetſten ſind. 
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Die Roſt binde, Semele (Satyrus Semele), iſt ein außerordentlich ſcheuer, ges 

wandter Falter, welcher überall während des Juli und Auguſt auf waldigen, lichten Höhen, 
an trockenen, ſonnigen Waldplätzen und an den Rändern der Kiefernwälder anzutreffen iſt. 
Es gereicht ihm zum beſonderen Vergnügen, an einen Baumſtamm zu fliegen, die Fläche 
der zuſammengeklappten Flügel durch Aufeinanderſchieben ſo klein wie möglich zu machen, 
ſich mit Blitzesſchnelle zu erheben, um an einer zweiten Stelle desſelben Stammes dieſelbe 
Stellung einzunehmen und ſofort dieſes nichtsſagende Spiel 10—20 mal zu wiederholen. 
Hat ſich die Roſtbinde auf dieſe Weiſe hungrig geſpielt, ſo beſucht ſie die roten Blüten 
des Quendels in der Nachbarſchaft des ſandigen Waldſaumes, wo ſie ihresgleichen und 

andere Nichtsthuer in Menge antrifft. Jetzt wiederholt ſie ihr Auffahren, das Niederlaſſen 

und Zuſammenſchieben der Flügel von neuem und hat nimmer Raſt, ſolange die Sonne 
noch über dem Geſichtskreiſe ſteht und von Wolken nicht bedeckt wird. Nie ſieht man ſie, 
wie es die Eckflügler ſo gern thun, jener ihre Flügeloberfläche darbieten, ſtets hat ſie die— 
ſelben zuſammengeklappt und ineinander geſchoben, daher bekommt man ihre Oberſeite wegen 
des ſchnellen Fluges auch nie im Freien zu ſehen. Dieſelbe iſt braun, grau angeflogen 
und trägt auf den Vorderflügeln im Saumfelde zwei fein weiß gekernte Augenflecke hinter— 
einander, eins im Hinterflügel, nahe dem Innenwinkel; ſie ſtehen in lichtem gelbroten 
Felde, welches bei dem Weibchen deutlicher ſichtbar als bei dem kleineren, bedeutend dunkler 
gehaltenen Männchen iſt. Auf der Unterſeite ſtimmt die Zeichnung der Vorderflügel ſo 
ziemlich mit der Oberſeite, an den Hinterflügeln iſt die Fläche ſauber grau, dunkelbraun 

und ſchwarz marmoriert und das kleine Auge nur beim Weibchen ſichtbar, beim Männchen 
verſchwindet es, dafür markiert ſich hier eine lichte, nach der Wurzel ſcharf dunkel und mehr— 

fach eckig begrenzte Binde. Vorderrands- und Mittelrippe ſind in der Nähe der Wurzel 
ſchwielig aufgetrieben, die Fühler geknopft, die Taſter wenig voneinander abſtehend, borſtig 
behaart, ihr Endglied dünner und anliegend beſchuppt. Die Flügelſpannung des Weibchens 
beträgt durchſchnittlich 5„f5 em. — Die glatte, graue, am Bauche grünliche Raupe hat fünf 

ſchwarze Längsſtreifen, deren mittelſter am dunkelſten iſt, an jedem Luftloch einen ſchwarzen 
Punkt und ſechs ſchwarze Streifen am Kopfe. Sie frißt Gras und überwintert in ziem— 
lich jugendlichem Alter. Die Puppe ruht flach unter der Erde oder unter einem Steine. 
Ganz in derſelben Weiſe entwickelt ſich die ähnliche Briſeis (Satyrus Briseis), 

kenntlich an dem weißgelben Vorderrande der Vorderflügel und einer ebenſo gefärbten Flecken— 
binde derſelben, welche ſich verwiſcht und meiſt fleckenartig über die hinteren fortſetzt; 
ebenſo die etwas größere, dunklere und auf dem Hinterflügel entſchiedener und ſchärfer 
weißgelb bandierte Alkyone, der Honiggrasfalter (Satyrus Alcyone). Beide find 
gleich flinke wie ſcheue Falter, welche nie ihre Flügel ausbreiten, ſondern in feſtem Schluſſe 
halten und zuſammenfallen laſſen, wenn ſie ſitzen. Man findet ſie auf ſonnigen, ſteinigen 
Höhen, über welche ſie dem Gerölle nahe in eiligem Fluge hinſegeln und ſich von Stein 
auf Stein ſetzen, immer bereit, wieder aufzufahren, wie Semele von Baumſtamm auf 

Baumſtamm. Die Alkyone iſt die ſeltenere Art und fliegt vorzugsweiſe im nördlichen, 
öſtlichen und ſüdlichen Deutſchland. 

Der Hirſengrasfalter, Grasfalter (Epinephele Hyperanthus), iſt ein echter 
Wieſenbewohner in ſehr ſchlichtem Gewande. Seine dunkelbraunen Flügel kennzeichnen 
weiße Franſen und je zwei ſchwarze, weiß gekernte, fein gelb umringte Augen, beide nahe 
bei einander. Die Unterſeite hüllt ſich in Graugelb und zeigt auf dem Vorderflügel einen 
kleinen dritten Augenfleck unter den beiden oberen und außerdem in der Mitte des Vorder— 
randes zwei zu einer 8 zuſammenhängende auf den Hinterflügeln. Die Vorderrandsrippe 
und die innere Mittelrippe verdicken ſich ſchwielig an der Wurzel, und der Innenrand des 
Hinterflügels ſchweift ſich nahe der Innenecke ſchwach aus, wodurch dieſe mehr vorgezogen 
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erſcheint. Die Fühler verdicken ſich allmählich zu einer langen, dünnen Keule, die Taſter 
laufen in ein langes, dünnes Endglied aus, und die Mittelſchiene iſt wenig kürzer als der 
Fuß. Die Flügelſpannung des größeren Weibchens beträgt 41 cm. Von Mitte Juni bis 
in den Auguſt tummelt ſich dieſer Grasvogel überall, hängt ſich an die Halme mit halb⸗ 
geöffneten Flügeln und beſucht fleißig die Blumen der grünen Wieſendecke, des begraſten 
Grabens oder Hügelabhanges. Sein Flug iſt ſchwankend und ohne Ausdauer. Wenn der 
Abend kommt, ſchläft er, wie alle Tagfalter, mit zuſammengelegten Flügeln. Seine Raupe 
nährt ſich vorzugsweiſe vom Hirſengras (Milium effusum), aber auch von anderen Arten, 
wie von dem jo vielen Grasfreſſern genehmen Riſpengras (Poa annua). Sie iſt in der 
Mitte am ſtärkſten, graurötlich, ſamtartig behaart, hat über den grauen Füßen einen 
weißen Streifen und einen braunen längs des Rückens, welcher jedoch erſt vom fünften 
Ringe an deutlich hervortritt. Nach der Überwinterung verwandelt ſie ſich anfangs Juni 

in eine kurz kegelförmige, vorn gerundete 
Puppe, deren hellbraune Oberfläche von 
dunklen Streifen durchzogen wird. 

Das große Ochſenauge, Sand— 
. auge, der Riedgrasfalter oder gemeine 
e Wieſen vogel (Epinephele Janira), 

e beweiſt durch ſeine vielen Namen, daß er 
einer der gemeinſten und bekannteſten Aug⸗ 
ler iſt; und in der That treibt er ſich vom 
Juni ab ein Vierteljahr auf allen Wieſen 
umher und bietet hinreichende Gelegenheit, 
ſeine unbedeutende Perſönlichkeit kennen zu 

. lernen. Männchen und Weibchen unter— 

Mauerfuchs (Pararge Megaera). Natürliche Größe. ſcheiden ſich hier mehr als bei mancher an⸗ 
deren Art. Jenes iſt oben dunkelbraun, 

ziemlich langhaarig an Wurzel und Mittelfeld der Vorderflügel, auf welchen gegen die 
Spitze hin ein blindes Auge ſteht. Dasſelbe bekommt einen weißen Kern auf der gelb- 
roten, ringsum gebräunten Unterſeite. Der augenloſe Hinterflügel trägt ſich hier grau: 
braun und deutet das Streben an, nach dem Saume hin eine lichte Binde zu bilden. 

Das Weibchen (Fig. 5, S. 379) ſieht bedeutend lichter aus, hat die eben erwähnte Binde 
der Hinterflügel entſchiedener und einen roten Fleck um das weiß gekernte Auge auf der 
Oberſeite der Vorderflügel. Die grüne oder gelblichgrüne Raupe (Fig. 6) hat einen weißen 
Längsſtreifen über den Füßen und kurze, gekrümmte Härchen über den ganzen Körper. Sie 

frißt verſchiedene Gräſer, beſonders Wieſenriſpengras (Poa pratensis), und lebt wie die 
vorige. Die am Kopfe ſchwach zweiſpitzige Puppe zeichnet ſich durch mehrere bräunlich violette 
Längsſtreifen und zwei Reihen brauner Rückenpunkte auf grünlichem Untergrunde aus. 

Der Mauerfuchs, Mauer- oder Bandargus (Pararge Megaera), liebt es, 
ſich mit halb offenen Flügeln an Lehmmauern, an ſteile Wände der Hohlwege oder Gräben, 

in Steinbrüche oder auf die nackte Erde zu ſetzen und legt ſomit wenig Sinn für das Grün 
des Wieſenteppichs oder Laubdaches und für bunte Blumen an den Tag; denn er fliegt 
auch nur an jenen Stellen, wo er ausruht, auf und ab in ſchlaffer Haltung ſeiner rotgelben, 
ſchwarz bandierten und gefleckten Schwingen und läßt ſich höchſt ſelten auf Blumen be⸗ 
treffen. Zu dem obenſtehenden Bilde braucht über die Färbung nur hinzugefügt zu werden, 

daß die Augen einen feinen weißen Kern und die Franſen zwiſchen den Rippen ebenfalls 
dieſe Farbe haben, daß ferner die bleiche Rückſeite der Flügel auf den gelbbraunen Hinter⸗ 
flügeln weißgrau angeflogen iſt. 
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Die behaarten Augen unterſcheiden die Scheckenäugler (Pararge) von den 
Ochſenaugen (Epinephele), mit welchen ſie die an der Wurzel ſchwielig verdickte 
Vorderrandsrippe und innere Mittelrippe gemein haben, ferner ſind bei allen Gattungs— 
genoſſen die Fühler ſchwarz und weiß geringelt und enden mit einem lang eiförmigen 
Knöpfchen; die Taſter ſind länger als der Kopf, ihr Endglied iſt anliegend behaart, die 
Mittelſchiene wenig kürzer als der Fuß. Der Mauerfuchs fliegt in mehreren Bruten vom 
Frühjahr bis tief in den Herbſt hinein; verſpätete Schmetterlinge ſollen auch überwintern, 

wie bei der Raupe Regel iſt. Dieſelbe lebt an allerlei Gräſern, iſt ſamtartig behaart, 

blaßgrün von Farbe; an den Seiten, über die dunklen Luftlöcher hinweg, läuft ein weißer, 
vorn allmählich verſchwindender Streifen, fünf dunkelgrüne, blaß eingefaßte Streifen ziehen 
den Rücken entlang. Die ſchwärzlichgrüne Puppe trägt zwei Reihen heller Knöpfchen auf 
dem Rücken. 

Das Viereichenfalterchen, Eichenſchillerchen, der kleine Changeant (Thecla 
quercus), fällt im Freien weniger in die Augen als die meiſten anderen Sippengenoſſen; 

denn er kommt nur einzeln vor und verläßt die höheren Luftſchichten des Waldes, wenigſtens 
das Eichengebüſch, nur ſelten. Mit dicht zuſammengeklappten, nicht gleichzeitig zuſammen— 

geſchobenen Flügeln ſpaziert er auf einem Eichenblatt, welches die Sonne beſtrahlt, umher 
und ſcheint die Einſamkeit aufzuſuchen. Wie in einem fallenden, kurzen Fluge iſt er von 
dieſem Blatte verſchwunden, um auf einem anderen ſeine Spaziergänge zu wiederholen. 
Nur wenn das Weibchen den Beſuch eines Männchens erwartet, dann breitet es ſeine 
Flügel aus, von denen die vorderen eine keilförmige Geſtalt haben, die hinteren ſich ab— 
runden, im Innenwinkel ſchwach lappig und in geringer Entfernung davon in einem 
ſchmalen Zähnchen heraustreten. Sie bieten eine einfarbig ſchwarzbraune Fläche dar, welche 
bei günſtiger Beleuchtung wie mit violettem Dufte überzogen erſcheint. Jetzt ſchlägt auch 

das Männchen ſeine Flügel auseinander und brüſtet ſich, der gefallſüchtigen Dame gegen— 
über. Es trägt in der That den Preis der Schönheit davon, denn zwei Keilflecke von 
prächtigſtem Azur erglänzen an der Wurzel der Vorderflügel dicht bei einander, der innere 
in größerer Erſtreckung als der äußere. Wir wollen aber die beiden Verliebten nicht ſtören 

und uns einen verlaſſenen Spaziergänger beſehen, um ſein alltägliches Geſicht, ſeine Außen— 

ſeite kennen zu lernen. Dieſelbe iſt glänzend ſilbergrau und hat im Saumfelde eine weiße, 
nach innen dunkler gefaßte Strieme nebſt einigen rötlichen Fleckchen dahinter. Die zierlich 
weißgeringelten Fühler verdicken ſich allmählich zur Keule und reichen mit ihrer Spitze bis 
zur Hälfte des Flügelvorderrandes. Die zart weiß umſchuppten Augen ſind behaart, die 
Vorderbeine bei beiden Geſchlechtern etwas ſchwächer als die anderen. Die Flügelſpannung 
beträgt 32,5—35 mm. Seine Unterſeite und Raupe zeigt die obere linke Ecke der Abbil— 
dung auf S. 317. 

Dieſer hübſche Falter fliegt im Juni allerwärts in Europa, wo es Eichen gibt, nach— 
dem er die überwinterte Puppe verlaſſen hat. Das Weibchen legt nach einiger Zeit ſeine 
Eier einzeln an die Blätter der Eichbäume oder des eichenen Stangenholzes, und die ihnen 
entſchlüpften Räupchen, von denſelben freſſend, erlangen nicht nur im Laufe des Sommers 
ihre volle Größe, ſondern kriechen zur Verpuppung zuletzt auch noch unter Moos. Sie ge— 
hören zu den ſogenannten Aſſelraupen, weil ſie nach oben gewölbt, nach unten platt ge— 
drückt und gedrungen, in der Geſtalt den bekannten Kelleraſſeln gleichen. Den braunen, 
hinten gelblichen Untergrund decken feine Härchen, und auf dem Rücken ſtehen reihenweiſe 
gelbe, erhabene Dreieckchen, welche durch eine ſchwarze Längslinie geteilt werden. Das 
lichte, braun gefleckte Püppchen wäre eiförmig zu nennen, wenn es ſich nicht vor der Mitte 
etwas einſchnürte; es liegt ſteif und unbeweglich und ſchnellt bei der Berührung nicht lebhaft 
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mit dem Hinterleibsende hin und her, wie es die ſchlanken Puppen der Tagfalter zu thun 
pflegen. Noch viele andere Theklas (spini, pruni, rubi, ilicis und andere) find in 
Deutſchland heimiſch, welche mit der eben beſchriebenen hinſichtlich der Bildung der Flügel, 
Fühler, Beine und Augen übereinſtimmen und an anderen Holzgewächſen auf dieſelbe Weiſe 
leben, wie die Thecla quercus an Eichen; die Oberfläche ihrer Flügel iſt dunkelbraun, 
auch dunkelgrün (Thecla rubi), mit unbeſtimmten roten oder rotgelben Flecken gezeichnet, 
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1) Weibchen des großen Eisvogels (Limenitis populi). — Feuervogel (Polyommatus virgaureae), 2) Weibchen, 
3) Männchen. 4) Gefleckter Feuerfalter (Polyommatus Phlaeas). 5) Adonis (Lycaena Adonis). 6) Strichfalterchen 

(Hesperia comma), Weibchen. 7) Kleinſte Perlbinde (Nemeobius Lucina). Alles natürliche Größe. 

oder ohne ſolche. Die Unterfläche erſcheint immer lebhafter gefärbt, niemals jedoch mit 
Augenflecken geziert. 

Der Feuervogel, Dukatenfalter, Goldrutenfalter (Polyommatus virgau- 

reae, ſ. obenſtehende Abbild., Fig. 2, 3), hat dieſelbe Größe und Geſtalt wie der vorige. 
Das Männchen iſt der feurigſte unſerer heimiſchen Falter, nicht dem Weſen, ſondern der 
Farbe nach, denn die Oberſeite ſeiner Flügel glänzt wie ein ſtark mit Kupfer verſetzter 
Dukaten, die ſchwarzen Ränder ausgenommen, während das Weibchen mit ſchwarzen Flecken 
wie beſäet erſcheint, wenigſtens auf den Hinterflügeln; an den vorderen ordnen ſich dieſelben 
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in zwei Querreihen des Saumfeldes, und für das Mittelfeld bleiben noch zwei nebeneinander 
ſtehende übrig. Die Unterſeite ſtimmt bei beiden ſo ziemlich überein; auf glanzloſem Gelbrot 
ſind ſchwarze Pünktchen über den Vorderflügel zerſtreut, darunter drei in gerader Linie 
innerhalb der Mittelzelle, als Gattungscharakter. Der Hinterflügel iſt ärmer an 
ſolchen, gegen den Saum hin mit zwei weißen Tupfen geziert, die ſich beim Weibchen zu 
einer ziemlich vollſtändigen Binde erweitern. Sein Rand iſt etwas eckig, zumal am Hinter— 
winkel, ohne Zahn, wie bei dem vorigen, wodurch ſich dieſe Rötlinge, deren gemeinſter 
der gefleckte Feuerfalter (Polyommatus Phlaeas, Fig. 4, S. 388) ſein dürfte, von 
der vorigen Gattung unterſcheiden. Der Dukatenfalter fliegt im Juli und Auguſt geſchäftig 
an Blumen in den Wäldern und deren nächſter Nähe umher und läßt ſitzend die Ober— 
ſeite ſeiner Flügel ſehen. Er fehlt im nordweſtlichen Deutſchland. Die grüne, gelbſtreifige 
Aſſelraupe lebt auf der Goldrute (Solidago virgaurea) und dem Spitzampfer. Das 
Püppchen hat die gedrungene Geſtalt und Regungsloſigkeit der vorigen, überhaupt aller 
aus Aſſelraupen entſtandener, iſt bräunlichgelb, an den Flügelſcheiden dunkler. 

Die eigentlichen Bläulinge (Lycaena) haben ihren Namen von der ſchön blau 
gefärbten Oberſeite der männlichen Flügel; auf denen der Weibchen herrſcht Dunkelbraun 
vor, und Blau bleibt nur an der Wurzel oder als Schiller übrig. Die Unterſeite iſt ärmer 
oder reicher mit ſchwarzen Punkten (blinden Augen) oder Augenflecken beſtreut, welche ſich 
nach dem Saume zu in Reihen ordnen und nicht ſelten durch Silberkerne lebhaft erglänzen. 
Eins dieſer blinden Augen ſteht immer auf der Querrippe des Vorderflügels als Kenn— 
zeichen der Gattung. Die Netzaugen können nackt oder behaart ſein. Einige Arten, welche 
früh im Jahre an Buſchwerk fliegen, haben je ein zartes Schwanzſpitzchen am Hinter— 
flügel, welches den meiſten übrigen fehlt. Man kennt mehrere hundert Arten aus allen 
Weltteilen, welche ſämtlich aus Aſſelraupen entſtehen. Alle dieſe kleineren Falter treiben 
ihr munteres Spiel überall im Hochſommer auf den Blumen der Wieſen und Felder, der 
Wälder und dürren Heideflächen, ſcheinen aber weitere Ausflüge nicht zu unternehmen. 

Das Gruppenbild zeigt zwiſchen den Ranunkelblüten das hübſche Männchen des Hauhechel— 
falters (Lycaena Icarus Borkhauſens, Alexis Fabricius'). Er hat noch viele 
Namen, wie die meiſten ſeiner Gattungsgenoſſen, woraus hervorgeht, wie ſchwer es bei 
der großen Übereinſtimmung vieler den Schriftſtellern wurde, die von einem anderen be— 
ſtimmte Art aus der Beſchreibung wieder zu erkennen. Die Oberſeite der Flügel ſchimmert 
hier ſchön rötlichblau und iſt mit einem feinen ſchwarzen Rändchen vor den weißen Franſen 
umſäumt. Die Unterſeite iſt bräunlichgrau, an der Wurzel grünbläulich und mit zahl— 
reichen Augenflecken und rotgelben Fleckchen auf den Hinterflügeln beſetzt. Der Falter fliegt 
faſt das ganze Jahr hindurch in zwei Bruten und iſt überall gemein, aber nicht immer 
beſtändig in den Zeichnungen. Die blaßgrüne Raupe kennzeichnen ein dunkler, weißlich 
beſäumter Rückenſtreifen und zwei Reihen dunkler Schrägſtriche. Sie findet ſich im Mai 
und dann wieder im Juli an der gemeinen Hauhechel (Ononis spinosa), deren Blüten 
ſie beſonders verzehrt. 

Der ſchöne Argus, Adonis (Lycaena Adonis, Fig. 5, S. 388), iſt entſchieden 
der prächtigſte unſerer deutſchen Bläulinge, denn das Blau ſeiner Flügel wird in Feuer 
und Glanz von keinem anderen erreicht; in Jahren, welche ihn zahlreich erzeugten, kommen 
auch Weibchen vor, deren ſonſt braune Flügel reich in Blau erglänzen. Der Falter hat 
zwei Bruten und lebt als Raupe auf Klee und anderen Schmetterlingsblümlern, ſcheint 
aber nur ſtrichweiſe vorzukommen; dem nördlichen Tieflande fehlt er. Bei Halle und im 
Saalthal weiter aufwärts findet er ſich dagegen häufig. Aber noch weit größere Arten 
als unſere heimiſchen fliegen in den heißen Ländern, wie auf Ceylon die ſchöne Amplybodia 
amantes, Nr. 1 auf der farbigen Tafel „Ausländiſche Tagfalter“ (bei S. 370). 
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Die Dickköpfe (Hesperidae) unterſcheiden ſich leicht von allen anderen Tagfaltern 

durch die in der deutſchen Benennung ausgeſprochene Eigenſchaft und durch zwei Sporen— 
paare, welche bei den meiſten die Hinterſchienen bewehren. Ihre Raupen leben zwiſchen 
zuſammengezogenen Blättern. Es gibt Hunderte von Arten, deren Mehrzahl Südamerika 
bewohnt, von denen viele durch kräftigere Geſtalt, lebhafte Farben, lichte Fenſterflecke, lange 
Schwänze an den Hinterflügeln und andere Eigentümlichkeiten ausgezeichnet ſind. Die 
Europäer erreichen etwa die mittlere Größe der Bläulinge, find aber unterſetzter und ein- 
töniger in den Farben. Die kurzen Schwingen haben derbe Rippen, die hinteren eine offene 
Mittelzelle. Am dicken Kopfe ſtehen große, nackte Augen, je eine Haarlocke an den weit von⸗ 
einander entfernten Fühlerwurzeln, meiſt eine Krümmung an der Keulenſpitze, und in beiden 
Geſchlechtern bleiben die Vorderbeine in ihrer Entwickelung gegen die übrigen nicht zurück. 
Dies ungefähr die Kennzeichen der artenreichen Gattung Hesperia. In ziemlich raſchem 
und ſtraffem Fluge erſcheint der Dickkopf auf einer Blume, an der er ſaugt, oder auf dem 
Erdboden, ſperrt die Hinterflügel weit auseinander, während er die vorderen in die Höhe 
richtet. So ſchnell wie er kam, ſo ſchnell verſchwindet er wieder. Alle ſeine Bewegungen 

weiſen auf eine gewiſſe Federkraft im Körper und Beſtimmtheit wie Keckheit im Willen hin. 
Statt aller werde hier das Strichfalterchen (Hesperia comma, Fig. 6, S. 388) ge⸗ 
nannt, welches ſich im Juli und Auguſt überall zeigt und bis zu den höchſten Alpen hin⸗ 

aufgeht. Männchen und Weibchen, oberwärts braungelb, unten grünlichgelb, ſtimmen im 
äußeren Anſehen nicht überein. Jenes hat einen dunkelbraunen Saum, fünf lichtere Flecke 
und eine ſchwarze ſchräge, durch eine ſilberglänzende Linie der Länge nach geteilt erſchei⸗ 

nende Mittelſchwiele auf den Vorderflügeln, einen dunkeln Saum und lichte Flecke daran 
auf den Hinterflügeln. Beim Weibchen zieht eine Fleckenreihe über beide Flügel, welche be— 
ſonders auf den hinteren gelblichweiß erſcheint; ſtatt der ſchwarzen Schwiele hat es auf der 
Rückſeite zahlreichere grüne Schuppen. Die grüne, an den Seiten ſchwarzpunktierte Raupe 
lebt auf der Kronwicke. 

Zum Schluſſe ſei es vergönnt, die Zahlen der europäiſchen und deutſchen Tagfalter- 
arten nach den verſchiedenen Sippen noch anzuführen. Von den 14 europäiſchen Papilio⸗ 
niden kommen 6 in Deutſchland vor, von den 31 Pieriden 16, von den 59 Nymphaliden 
46, von den 75 Lycäniden 49 und von den 29 Heſperiden 18. Außerdem fliegt Chry— 
ſippus (Danais Chrysippus) vereinzelt auf Sizilien als einziger Danaide in Europa, 
und in der kleinſten Perlbinde (Nemeobius Lucina, Fig. 7, S. 388) hat die reiche 
braſiliſche Sippe der Eryciniden für Europa und Deutſchland ihren einzigen Vertreter. 

Der äußeren Erſcheinung wie der Lebensweiſe nach ſtehen die Schwärmer, Dämme— 
rungsfalter (Sphingidae oder Crepuscularia) als zweite Schmetterlingsfamilie 

im geraden Gegenſatze zu den Tagfaltern. Ein dicker und umfangreicher Körper, welchen 
ein dichtes Schuppen- oder Haarkleid deckt, unterwärts kräftig geaderte, oft zottig behaarte 
Flügel, deren vorderſte meiſt ſchmal und geſtreckt, die hinterſten gerundet und klein im 
Vergleiche zu den Vorderflügeln find, auch vorn eine Haftborſte tragen, ſowie ein jpindel- 
förmiger, dem Bruſtkaſten eng ſich anſchließender Hinterleib unterſcheiden ſie auch bei dem 
flüchtigſten Blick von den im Körper ſchmächtigen, in den Flügeln weit ſich ausbreitenden 
Tagfaltern. Infolge kurzer und breiter Taſter läuft der verhältnismäßig kleine Kopf nach 
vorn ſtumpfſpitzig aus, bleibt ohne Nebenaugen und trägt kurze, dicke Fühler. Dieſelben 
ſind dreikantig, an der Wurzel meiſt etwas dünner als im weiteren Verlaufe und enden 
in eine haarfeine, nach hinten hakig umgebogene Spitze. Der Rollrüſſel kommt hier zu 
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ſeiner vollkommenſten Entwickelung und übertrifft bisweilen an Länge die des Körpers 

um das Doppelte. Die Bekleidung des Mittelrückens und Hinterleibes liegt bei unſeren 
heimiſchen Arten glatt an, und nur bei einigen ausländiſchen erhebt ſie ſich dort zu einem 
ſehr unſcheinbaren Schopfe. Den Vorderflügel zeichnen eine wurzelwärts gegabelte Innen— 
randrippe, den kurzfranſigen Hinterflügel zwei Innenrandrippen und ein ſchräger Ver⸗ 
bindungsaſt zwiſchen der Rand- und vorderen Mittelrippe aus. Die Vorderbeine bleiben 
in ihrer Entwickelung nie gegen die übrigen zurück, und die Schienen der Hinterbeine ſind 
mit zwei Paaren von Sporen bewehrt. Wie bei vielen Tagfaltern treten auch bei den 

Schwärmern die Geſchlechtsunterſchiede äußerlich wenig hervor. 
Am Tage ſitzen die Schmetterlinge mit wenigen Ausnahmen ruhig an ſchattigen, ver: 

ſteckten Plätzchen und laſſen dabei die Flügel etwas klaffend und loſe wagerecht auf dem 

Körper liegen, drücken die nach hinten gerichteten Fühler dicht an die Flügelwurzeln an, 
ſo daß man dieſelben nicht bemerkt, und ſchlafen, wenigſtens laſſen ſie ſich, wenn man 
einen und den anderen in ſeinem Schlupfwinkel zufällig antrifft, ergreifen, ohne nur einen 
Verſuch zum Entweichen zu machen. Sobald aber die Abenddämmerung gekommen, fangen 
ihre Augen an zu leuchten. Sie verlaſſen ihre Verſtecke, um ſich einander und Blumen 
aufzuſuchen, und man hört ſie in der Regel früher, als man ſie zu ſehen bekommt, denn 
in ſtark brummendem Tone ſauſen ſie durch die Lüfte, ſummend ſchweben ſie vor der Blume, 

während ſie mit ihrem langen Rüſſel den Honig aus derſelben ſaugen. So träge ſie am 
Tage ſcheinen, ſo wild und unbändig ſind ſie jetzt. Pfeilſchnell fahren ſie dahin von Blüte 

zu Blüte und huſchen in größeren und größeren Bogen oder ſchnurſtracks von dannen, 
wenn hier nichts mehr zu finden, oder wenn irgend eine Störung von außen kommt, etwa 
ein Jäger am Natterkopfe, am Salbei, am Geisblatte ꝛc. auf der Lauer ſteht. Ihr raſcher 
Flug dauert ohne Unterbrechung bis zum ſpäten Abend, bis ſich die Geſchlechter zuſammen— 
gefunden, wenn es ſich darum handelt, oder bis die Muskeln nach ſtundenlanger, un— 
unterbrochener Thätigkeit endlich erſchlaffen und der Ruhe bedürfen. Dieſe außerordent— 
liche Flugfertigkeit hängt entſchieden zuſammen mit den ſchmalen und langen Flügeln, mit 

einem ſehr ausgebildeten Luftröhrennetz im plumpen Körper; ihr haben wir es zuzu— 
ſchreiben, daß einige ſüdeuropäiſche Schwärmer, wie der Sphinx Nerii, Celerio und 
lineata, in heißen Sommern, vielleicht durch aus Süden wehende Winde unterſtützt, bis 
zu den nördlichen Küſten des deutſchen Gebietes vordringen und daſelbſt ihre Brut abſetzen. 

Die Sippe der Zackenſchwärmer, welche wir bald nachher kennen lernen werden, ent— 
behrt dieſer außerordentlichen Flugfertigkeit infolge ihrer anders geformten Flügel, ſtimmt 
aber in der Entwickelung und im Bau der Raupen mit den anderen überein. Dieſe ſind 
alle nackt, geſtreckt, meiſt nach vorn etwas verdünnt, ſechzehnfüßig und tragen auf dem 

Rücken des vorletzten Gliedes ein längeres oder kürzeres Horn, ſind häufig ſehr lebhaft 
gefärbt und gezeichnet und ſitzen, wie die Schmetterlinge, am Tage träge und feſt ge— 
klammert an ihrer Futterpflanze. Des Nachts entwickeln ſie ihre volle Freßgier und ſetzen 
die Kinnbacken in gleiche rührige Thätigkeit, wie der Schmetterling ſeine Flügel. Sie leben 
niemals geſellig. Iſt ihre Zeit gekommen, ſo bohren ſie ſich ausnahmslos in die Erde ein, 
glätten um ſich ein Lager, ohne irgend welches Geſpinſt, und werden zur ſpindelförmigen, 
düſteren, mitunter auch lichteren Puppe, welche lebhaft den Hinterleib bewegt, wenn man 
ſie ſtört, und häufig an der Rüſſelſcheide eine beſondere Auszeichnung, bis zu einem voll— 
ſtändigen Henkel, aufzuweiſen hat. Jede bedarf der Regel nach die Winterzeit zu ihrer 
Entwickelung, manche haben dieſelbe ausnahmsweiſe erſt nach Verlauf mehrerer Jahre 
vollendet, und in manchen Jahren ſind hier und da, wie 1887 im ſüdlichen Bayern, 

wahrſcheinlich infolge des warmen und trockenen Sommers zwei Bruten beobachtet 
worden. — Die Familie enthält in runder Zahl nur 400 Arten, von welchen die meiſten 
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auf Südamerika, die wenigſten auf Neuholland kommen; Europa ernährt mit voller 
Sicherheit nur 35, von welchen die deutſchen Arten ſämtlich im Puppenſtande überwintern. 

Der Totenkopf (Acherontia Atropos), nächſt der A. Medor aus Mexiko in 

Anſehung feiner Körpermaſſe der größte aller Schmetterlinge (er hält 19,5 mm im 
Querdurchmeſſer), hat durch zweierlei eine gewiſſe Berühmtheit erlangt. Der pelzartig 
dicht braun behaarte, blaugrau ſchimmernde Mittelleib trägt auf ſeinem Rücken eine ocker⸗ 
gelbe Zeichnung, welche auffällig einem Totenkopfe ähnelt, unter welchem ſich zwei Knochen 
kreuzen, und zum zweiten bringt der Schmetterling, ſobald er gereizt wird, einen pfeifenden, 
ſchrillenden Ton hervor. Daß dieſer Laut durch Reibung gewiſſer Teile des Vorderkörpers 
entſtehe, wurde ſeit Réaumurs Beobachtungen allgemein angenommen, und zwar ſollte die 
Reibung des Rüſſels an der inwendig mit Leiſtchen verſehenen Taſterwurzel dieſe zum Teil 
klagenden Töne hervorbringen. Die anatomiſchen Unterſuchungen R. Wagners ergaben 
eine überaus große, durch Luft ausgedehnte Saugblaſe, welche dicht vor dem ſogenannten 
Magen in das Ende der Speiſeröhre mündend, den ganzen Vorderteil des Hinterleibes 
ausfüllt. Auch fand ſich die Speiſeröhre ſtets mit Luft gefüllt. Wagner hält es nun für 
wahrſcheinlich oder faſt ausgemacht, daß die Stimme durch Ein- und beſonders durch Aus⸗ 
ſtoßen der Luft aus der großen Saugblaſe durch die enge Speiſeröhre und vorzüglich durch 
den Rüſſel hervorgebracht wird; je kürzer dieſer durch Abſchneiden wird, um ſo ſchwächer 
wird der Laut. Doch iſt es möglich, daß ein Teil der Luft durch ein Spältchen ſtreicht, 
welches an der Vorderflächenmitte durch die nicht völlig aneinander gedrückten Rüſſelhälften 
offen zu bleiben ſcheint. Auch Landois meint durch ſeine jüngſten Beobachtungen, welche 
ſeinen früheren Anſichten widerſprechen, die Wagnerſchen zu unterſtützen, und nimmt nach 
ſeinen Verſuchen an, daß der Totenkopf beim Pfeifen die Luft aus dem Saugmagen durch 
jene Rüſſelſpalte ausſtoße; denn man kann ihm durch den Rüſſel Luft unter ſichtlicher 
Anſchwellung des Hinterleibes einblaſen und macht ihn durch Abſchneiden des Rüſſels oder 
durch Fortſchaffen jener Spalte ſtumm, ſei es, daß man ſie verklebt oder durch Auseinander⸗ 
biegen beider Rüſſelhälften beſeitigt. Bei dieſer Gelegenheit ſei bemerkt, daß noch von 

einigen anderen Schmetterlingen Lautäußerungen ausgehen, jo beiſpielsweiſe beim ſo⸗ 

genannten Augsburger Bär (Pleretes matronula), wenn er aufgeſpießt wird. Dar- 
win hat von der Ageronia feronia ein Geräuſch vernommen wie das eines Zahnrades, 
welches unter einem federnden Sperrhaken läuft, als ſich zwei dieſer braſiliſchen Schmetter- 
linge in unregelmäßigem Laufe jagten, und nimmt an, daß es wahrſcheinlich während der 
Bewerbung der Geſchlechter hervorgebracht werde. Doubleday hat einen häutigen Sack 
an der Vorderflügelwurzel entdeckt, deſſen Mitwirkung jener Laut zugeſchrieben werden 
dürfte, wie auch eine blaſige Grube am Hinterflügel der männlichen Thecophora (Noctua) 
fovea nach Bertholds Beobachtung beim Flattern einen ſchrillenden Ton erzeugen ſoll. 

Der Totenkopf, um nach dieſen Abſchweifungen ſein Bild zu vollenden, nimmt der Länge 
nach durchſchnittlich den Raum von 14 Zeilen der vorliegenden Druckſchrift ein (55 mm) 
und ſpannt dabei die Breite des Druckes mit Abrechnung von 9 Buchſtaben (114 mm). 
Die faſt gleich dicken, kurzen Fühler enden mit einem Haarpinſel, der Hinterleib in eine 
gerundete Spitze. Die Vorderflügel ſind tiefbraun, ſchwarz und etwas ockergelb gewölkt, 
durch zwei gelbliche Querbinden in die bekannten drei Felder geteilt, deren mittelſtes ein 
lichtes Mittelpünktchen zeigt. Die ockergelben Hinterflügel zieren zwei ſchwarze Querbinden, 
deren breitere, äußere an den Rippen zackig, wie ausgefloſſen erſcheint. Über den gleichfalls 
gelben, ſchwarz geringelten Hinterleib zieht eine breite blaugraue Längsſtrieme. Der Rüſſel 
iſt ſehr kurz, bedeutend kürzer als bei jedem anderen Schwärmer, und erlaubt dem Schmetter⸗ 
ling nicht, in der oben geſchilderten Weiſe ſeine Nahrung zu ſich zu nehmen. Man findet 
ihn bei uns zu Lande, und zwar nur im Herbſt, entweder mit dachförmig auf den Körper 
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gelegten Flügeln an einer Mauer, einem Steine ſitzend, oder er geht dem Lichte nach und 
erſcheint ſchwärmend in einem Wohnzimmer, wodurch er ſchon manchmal Furcht und 
Staunen veranlaßt hat. — Die ſtattliche Raupe kommt in der Regel im Juli und Auguſt 
auf Kartoffelkraut, Teufelszwirn (Lycium barbarum), Stechapfel vor, man will ſie jedoch 
auch auf Jasmin (Jasminum officinale), Mohrrübe und Färberröte angetroffen haben. 
Sie mißt 13 em und trägt auf dem vorletzten Ringe ein 8-förmig gebogenes, an der 
Wurzel verdünntes und wie ein Schwänzchen herabhängendes Horn. Man kann nach 
Färbung mehrere Spielarten unterſcheiden, für gewöhnlich iſt ſie grünlichgelb, dicht mit 
ſchwarzblauen Pünktchen beſtreut, die drei erſten und das letzte Glied ausgenommen, und 
hat vom vierten ab ſchön blaue, nach vorn offene, unterwärts ſchwarz beſchattete Winkel— 
haken über den Rücken, je einen auf jedem Gliede. Dann und wann kommt die Raupe 
nicht ſelten vor, während man ſie ſonſt nur einzeln oder auch gar nicht findet. Im 
Jahre 1783 brachte ein Sammler bei Weimar 38 Stück zuſammen. Kam eine der anderen 
in dem Futterkaſten zu nahe, jo ſuchten fie ſich mit ihren Freßzangen, mit welchen fie ein ' 
dem Zähneknirſchen ähnliches Geräuſch hervorbringen können, an den Hälſen zu faſſen, 
wobei die Angegriffene trotz ihrer ſonſtigen Trägheit mit großer Gewandtheit auszubiegen 
verſtand. Vor der Verpuppung kriechen fie in die Erde, kommen bisweilen nach 5—6 
Stunden wieder hervor, oder ſtecken bloß den Kopf heraus und zehren an einem erreich— 
baren Blatte. Die Unruhe vieler Raupen zu dieſer Zeit iſt oft ſehr merklich und kann 
durch gewiſſe Zufälligkeiten erhöht werden. So erzählte mir ein Freund, daß die ſchon zur 
Verwandlung in die Erde gegangene Raupe des Windigs (Sphinx convolvuli), an 
Größe der des Totenkopfes nichts nachgebend, allemal wieder hervorgekommen und auf— 
geregt in ihrem Zwinger umhergekrochen ſei, ſobald man in ihrer Nähe Klavier geſpielt 
habe. Die glänzend ſchwarzbraune Puppe des Totenkopfes, welche vorn hinter dem Kopfe 
flach ſattelartig eingedrückt erſcheint, wird bei der Kartoffelernte in unſeren Gegenden einzeln 
in einer Erdhöhle aufgefunden und liefert in der allernächſten Zeit oder niemals den Falter, 
weil ſie weniger als die meiſten anderen Puppen während der Entwickelung geſtört ſein 
will. Von dem im Herbſt ausgekrochenen will man beobachtet haben, und zwar nach ana— 
tomiſchen Unterſuchungen, daß ſie nicht fortpflanzungsfähig ſeien. Die ungeſtörten Puppen 

überwintern und verwandeln ſich dann in den Schmetterling. Derſelbe kommt in Mexiko, 
in ganz Afrika und auf Java vor und im ſüdlichen Europa häufiger als weiter nach 
Norden hin. Ich kann mir nicht verſagen, wenigſtens auszugsweiſe hier noch eine brief— 
liche Mitteilung des Gerichtsrats F. Birthlow in Temeswar anzuſchließen, welche den 
Totenkopf als gefürchteten Honigräuber anklagt — als ſolcher gilt er auch auf Sizilien. — 
Die Banater Schwaben nennen ihn „Wolf, Wolfsſchmetterling“ und wiſſen, daß er mit 
anbrechender Dunkelheit in die Bienenkörbe eindringt und Honig naſcht. Der Bericht— 
erſtatter, dem dieſe Angaben befremdeten, überzeugte ſich ſelbſt, hörte beim Eindringen 
des Schmetterlings ein bald wieder verſtummendes Aufbrauſen der Bienen im Stocke, 
nach 4 — 5 Minuten wiederholte es ſich, und der Totenkopf kam heraus. Es wurden 
mehrere nacheinander gefangen, von dieſen zwei ſofort getötet und in der Saugblaſe eines 
jeden ungefähr ein halber Theelöffel voll Honig gefunden. Die Tötung erfolgte durch Ab— 
ſchneiden des Kopfes, wobei die Tiere gewaltig piepten, was bei der mit Honig gefüllten 
Saugblaſe dem Berichterſtatter deren Thätigkeit beim Tonhervorbringen Zweifel erweckte. 
Die Bienen ſcheinen den Flüchtigen zu verfolgen; denn mit ihm wurden auch Bienen im 
Fangnetze aufgefunden, ebenſo wurden der Berichterſtatter und der Bienenvater von den 

wild gewordenen Bienen geſtochen. | 
Der Kiefernſchwärmer, das Tannenpfeil (Sphinx pinastri), iſt der unſchein— 

barſte aller Schwärmer; denn er unterſcheidet ſich kaum in der Farbe von dem Kiefernſtamm, 
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an dem er ſitzt; er fehlt wohl nirgends, wo dieſer Baum wächſt. Die Oberſeite ſeiner ſchlanken 
Fühler und die Franſen ſind fleckenartig weiß, die Vorderflügel mit einigen ſchwarzen 
Längsſtrahlen gezeichnet und der Hinterleib zweifarbig grau und ſchwarz in der vorliegen- 
den Zeichnung. Der Rüſſel erreicht eine Länge von 4 em. H. Morin hat beobachtet, 

daß der Schmetterling abends nach Schwalbenart und pfeilſchnellen Fluges in die Waſſer⸗ 
lachen an Waldwegen eintaucht. Das befruchtete Weibchen klebt ſeine bleichgrünen Eier 
an die Nadeln der Kiefernbäume, und dann dauert es ungefähr 10 — 14 Tage, ehe die 
Räupchen daraus hervorbrechen. Dieſelben häuten ſich durchſchnittlich aller 10 Tage, 
freſſen meiſt ihren Balg auf, was auch viele andere Raupen thun, und bekommen mit der 

Zeit ihre bunte Längsſtreifung, gelb, grün, lila. Die nach der vierten Häutung erwachſene 
Raupe hat ſchwache, teilweiſe ſchwarze Querrunzeln und die oben genannten Farben mehr 
oder weniger in Fleckenſtreifen aufgelöſt. Bei der Berührung ſchlägt ſie wild um ſich, bricht 

Kiefernſchwärmer (Sphinx pinastri) nebſt Raupen verſchiedenen Alters und Puppe. 

einen braunen Magenſaft aus und verſucht zu beißen. Derartige Wahrnehmungen 
werden meiſt nur möglich, wenn ſie zur Verpuppung von den Bäumen herabſteigt; denn 
in jungen Beſtänden hält ſie ſich nur ſelten auf, ſondern meiſt oben in den Gipfeln der 
Bäume. Ungefähr in der erſten Hälfte des September bohrt ſie ſich in die Erde ein; 
umgibt eine Moosdecke den Fuß des Baumes, ſo geht ſie unter dieſe und nimmt Puppen⸗ 
geſtalt an, in welcher die Überwinterung erfolgt. Eine kurze, naſenartig heraustretende 
Rüſſelſcheide charakteriſiert die ſchwarze Puppe. Daß im nächſten Frühling nicht immer 
der zu erwartende Schmetterling hervorkommen müſſe, ſondern große Schlupfweſpen 
(Ichneumon pisorius und I. fusorius) ſeine Stelle vertreten können, wurde bereits früher 
erwähnt. Bisweilen erſcheinen die Raupen in einer für die Bäume verderblichen Menge, 
wie z. B. der Umſtand beweiſt, daß 1837 und 1838 in der Annaburger Heide ſeitens der 
Forſtverwaltung auf das Quart derſelben ein Preis von 15 Pfennigen geſetzt wurde und 
namhafte Summen dafür verausgabt worden ſind. — Wer ſollte nicht ſchon die feiſte, 
ſchön gelb getigerte Raupe im Sommer auf der Cypreſſen-Wolfsmilch (Euphorbia Cy- 
parissias), aber auch nur auf dieſer, haben ſitzen ſehen, aus welcher der gemeinſte aller 
Schwärmer hervorgeht, der nach der Futterpflanze benannte Wolfsmilchſchwärmer 
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(Sphinx euphorbiae, ſ. Abbildung). Seine ledergelben, öfters roſa beſtäubten Vorder— 
flügel ſchmücken an der Wurzel und hinter der Mitte vorn je ein olivengrüner Fleck ſowie 
ine keilförmige Strieme von gleicher Farbe vor dem roten Saume; die hinteren Flügel, 

heller und dunkler roſenrot, an der Wurzel und vor dem Saume bindenartig ſchwarz, ſind 
am Innenwinkel weiß, wie der Mittel- und Hinterleib an den Seiten. Ahnliche Färbungen 
kommen noch bei manchem anderen Schwärmer des In- und Auslandes vor. 

Der Oleanderſchwärmer (Sphinx nerii) trägt in Anſehung der Farbenfülle und 
der Flugfertigkeit die Siegespalme von allen europäiſchen Dämmerungsfaltern davon. 
Er gehört allerdings für Europa nur zu den Zugvögeln, indem Nordafrika und Klein— 
aſien als ſeine Heimatsländer bezeichnet werden. In einem zeitigen Frühjahr kommt er 
nach Keferſteins Anſicht nach Frankreich, wo ſich in 90 Tagen aus den gelegten Eiern 
neue Schmetterlinge entwickeln, welche weiter nach Norden ziehen und da ihre Eier ab— 
ſetzen, wo ſie den Oleander in größeren Mengen in den Gärten vorfinden. Seit den 

Wolfsmilchſchwärmer (Sphinx euphorbiae) nebſt Raupen; eine ſich gegen einen Ichneumon pisorius verteidigend. 

Außer dem Ichneumon alles natürliche Größe. 

dreißiger Jahren iſt in heißen Sommern der Schmetterling gefangen oder aus der Raupe 
gezogen worden außer in der Schweiz bei Barmen, Elberfeld, Paſſau, Halle, Pirna, Berlin, 
Frankfurt a. O., Stettin, Braunſchweig, ja bis Riga hinauf und anderwärts. Schon im Juli 
fand ſich die Raupe meiſt bei Braunſchweig, ſonſt kommt ſie beſonders im Auguſt vor. Er— 

wachſen mißt fie 9,2— 11 em und weiſt, wie die Totenkopfraupe, zwei Farbenunterſchiede auf: 
eine grüne Grundfarbe und eine ockergelbe mit bräunlichen, wolkigen Streifen; der Körper— 
farbe entſpricht auch die des Kopfes. Die weiteren Zeichnungen in weiß, lila und blau ergibt 
die Abbildung (S. 396). Ungefähr 24 Stunden vor dem Verkriechen der Raupe flach unter 
der Erde, wo ſie Moos und andere zu Gebote ſtehende Gegenſtände der Bodendecke durch 
einige Geſpinſtfäden feſt verbindet, ändert ſie ihre Farbe weſentlich. Unter jener Decke kann 
ſie bis 6 Tage liegen, meiſt aber ſtreift ſie ſchon früher ihre Haut ab und wird zu einer 
ſchlanken, anfangs bräunlichgelben, ſpäter dunkleren, durch zahlreiche ſchwarze Pünktchen 
noch mehr verdunkelten Puppe, welche auf dem Rücken rauher und weniger glänzend als 
an der glatten Bauchſeite erſcheint. Nach 4—6 Wochen Puppenruhe ſchlüpft der ſtattliche 
Schwärmer aus, deſſen Flügel in einer halben Stunde ihre volle Größe, 3—4 Stunden 
ſpäter ihre wagerechte Lage neben dem Hinterleibe einnehmen. Derſelbe iſt in der Grund— 
farbe lebhaft grasgrün, auf den Vorderflügeln mit weißlichen, roſenroten und violetten 



396 Dritte Ordnung: Schmetterlinge; zweite Familie: Schwärmer. 

Streifen wie Flecken, auf der Wurzel der Hinterflügel breit violett und ebenſo bunt am 
Körper gezeichnet. 

Im Mai und Juni ſieht man nicht ſelten an den Pappelſtämmen der Heerſtraßen 

oder der Dorfteiche einen rötlichgrauen Schmetterling hängen, welchen man aus der Ent⸗ 
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Oleanderſchwärmer (Sphinx nerii) nebſt Raupe und Puppe. Natürliche Größe. 

fernung für ein dürres Blatt halten könnte. Die ausgezackten Flügel legen ſich ſo über den 
Rücken, daß der Außenrand der hinteren über den Vorderrand der vorderen hervorragt. 

Er hängt in der That; denn nur ſeine Vorderfüße halten ihn feſt. Manchmal hängen ihrer 
zwei aneinander, die Köpfe nach entgegengeſetzten Richtungen gekehrt, und verweilen in dieſer 
Lage halbe Tage lang. Es iſt dies eine von den Eigentümlichkeiten dieſer Schwärmer, welche 
man ihrer abweichenden Flügel wegen auch Zackenſchwärmer genannt hat, daß ſie, gegen 
die Weiſe der echten Schwärmer, über Tage ſich in der Paarung betreffen laſſen, und daß ſie 
nach Art gewiſſer Spinner, welchen ſie auch in der Körpertracht nahe ſtehen, dieſelbe ſofort 
beginnen, wenn die beiden Geſchlechter in einem Zwinger den Puppen entſchlüpft ſind. Ihre 

SE 3 
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zweite Eigentümlichkeit beſteht darin, daß ſie infolge ihres weichen und ſchwachen Rüſſels 
nicht ſchwärmen, ſondern während des Nachts lebhaft umherfliegen, ohne gerade den Blumen 
nachzugehen; wenigſtens fängt man fie nie an ſolchen Stellen, wo Windig, Liguſter-, Wolfs⸗ 
milch⸗, Weinſchwärmer, Tannenpfeil und andere ſummend und brummend Honig najchen. 
Trotzdem haben den Zackenſchwärmern ihre allgemeine Körpertracht, der Verlauf des Flügel— 
geäders, die Fühlerbildung ſowie die gehörnte Raupe und deren Verpuppungsweiſe ihren 
Platz unter den Schwärmern geſichert. Der Pappelſchwärmer (Smerinthus populi), 
welcher anfangs gemeint war, hat ſtumpf ausgezackte, ziemlich breite Flügel, auf deren 
vorderen zwei braunrote, etwas gewellte, ſchmale Binden die drei Felder abſcheiden, ein 
weißes Mondchen ſowie ein braunroter ſogenannter „Mittelſchatten“ das mittelſte kenn— 
zeichnet; durch die am Vorderwinkel ausgeſchweiften, am Innenrande braunrot beſchatteten 
Hinterflügel ziehen zwei Binden. Die Fühler des im Leibe ſchlankeren Männchens zeichnet 
eine Doppelreihe von Kammzähnen aus. Im Spätſommer kriecht eine und die andere 
ſpitzköpfige, gelbgrüne, durch erhabene Punkte rauhe Raupe, deren Seiten mit weißlichen 
Schrägſtrichen gezeichnet ſind und deren vorletztes Glied ein ſchwarz beſpitztes Horn ziert, 
auf der Landſtraße umher, überzieht ſich auch mit deren Staube bis zur Unkenntlichkeit. 
Sie kam vom Baume herab, um ſich in der Erde ein Kämmerlein zur Verpuppung zu ſuchen. 
Übrigens frißt ſie auch Weiden wie die ähnliche Raupe des ſchönen Abendpfauenauges 

(Smerinthus ocellatus, Fig. 1, S. 398), welches ſich durch das blaue Pfauenauge auf 
dem karminroten, in der Farbe nicht echten, d. h. leicht ausbleichenden Hinterflügeln vorteil— 
haft vor allen heimiſchen Schwärmern auszeichnet. Der Lindenſchwärmer (Smerinthus 

tiliae), mit ausgenagten Vorderflügeln und von ockergelber Grundfarbe mit veränderlich 
dunkler Bindenzeichnung, iſt der dritte der in Deutſchland allgemein verbreiteten Zacken— 
ſchwärmer, deren jeder ſeinen eignen Flügelſchnitt hat. 

Die breitleibigen Schwärmer (Macroglossa) vereinigen ein breiter, an den 
Seiten und der Spitze mit Haarſchöpfen verſehener Hinterleib, mehr keulenförmige Fühler, 
welche die halbe Vorderrandslänge der Flügel überragen, und ein langer, horniger Rüſſel 
zu einer dritten Sippe, deren Glieder auch im Betragen von den übrigen Familiengenoſſen 

abweichen. Die meiſten breitleibigen, gleichzeitig auch kleinſten Schwärmer fliegen bei 
Sonnenſchein in derſelben Weiſe, wie die echten Schwärmer in der Dämmerung. Der 
Nachtkerzenſchwärmer (Macroglossa oenotherae) iſt von den heimiſchen der zier— 
lichſte und durch den ausgefreſſenen Saum der Vorderflügel ausgezeichnet; dieſelben ſind 
grün am Saume und in einer Mittelbinde dunkler, die Hinterflügel gelb mit ſchwarzer 
Saumbinde verziert. Mir iſt kein Falter bekannt, welcher in ſeiner Größe ſo auffällig hinter 
der ſeiner Raupe zurückbleibt. In der erſten Jugend grün, nimmt dieſe nach den ſpäteren 
Häutungen eine graubraune Grundfarbe an, welche auf dem Rücken durch dichte ſchwarz— 
braune Punkte und in den Seiten durch faſt ſchwarze Schrägflecke und ſchwarze Längsadern 
vielfach verdunkelt wird. Mitten in den Seitenflecken ſtehen die gelben Luftlöcher und an 
Stelle des bei den Verwandten vorhandenen Hornes ein gelber, ſchwarz umringter Augen— 
fleck mit gewölbter und polierter Oberfläche. Sie ernährt ſich während des Juli und Auguſt 
von Nachtkerze, verſchiedenen Arten des Weidenröschens (Epilobium) und von dem Blut— 
kraut und findet ſich, wo ſie einmal vorkommt, in größeren Mengen beiſammen, wie mich 
meine Beobachtungen in der Gegend von Halle gelehrt haben. Die Verbreitung iſt keine 
allgemeine und ſcheint ſich für Deutſchland vorzugsweiſe auf das Hügelland und die Vor— 
berge des Gebirges zu beſchränken. Die erwachſene Raupe hat in der Gefangenſchaft die 
üble Gewohnheit, unruhig umherzulaufen und ſchließlich ermattet zu Grunde zu gehen, ſo 
daß der Mehrzahl der Sammler die Erziehung des Schmetterlings nicht hat glücken wollen. 
Nach manchen vergeblichen Verſuchen erreichte einer meiner Freunde ſeinen Zweck vollſtändig, 
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indem er jede unruhig werdende Raupe auf einen kleinen, mit Erde gefüllten Blumentopf 
ſetzte, dieſen mit einem Glasſcherben bedeckte, um das Entweichen zu verhindern und die Wir— 

kungen der Sonnenſtrahlen zu erhöhen, denen der Topf preisgegeben ward. Jede Raupe 
verfügte ſich alsbald in die Erde und lieferte eine entwickelungsfähige Puppe. Dies allen denen 
zur Beachtung, welche in der Lage ſind, die Raupen des Nachtkerzenſchwärmers zu züchten! 

Das Karpfen: oder Taubenſchwänzchen (Macroglossa stellatarum, Fig. 2) 
treibt ſich überall in zwei Bruten vom Mai bis in den Oktober an den verſchieden— 
ſten Blumen umher, bildet durch ſeinen Flug, durch ſein ebenſo blitzſchnelles Erſcheinen 
wie Verſchwinden einen höchſt eigentümlichen Gegenſatz zu dem übrigen Faltervölkchen 
und bringt das Betragen der echten Schwärmer denjenigen zur Anſchauung, denen es 
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1) Abendpfauenauge (Smerinthus ocellatus) nebſt Raupe. 2) Karpfenſchwänzchen (Macroglossa stellatarum) nebſt 

Raupe. Natürliche Größe. 

von den anderen das Dunkel der anbrechenden Nacht verbirgt. Abgeſehen von den roſtgelben, 
am Saume etwas verdunkelten Hinterflügeln, iſt dieſer Schwärmer graubraun gefärbt und 
auf den Vorderflügeln mit einigen dunkleren, bindenartig verteilten, am Hinterleibe dunkleren 
ſowie an deſſen Seiten weißlichen Flecken gezeichnet. | 

Die gehörnte Raupe iſt heller oder dunkler grün, bisweilen rotbraun und hat acht 
Reihen weißlicher, erhabener Perlflecke und vier weiße Längslinien, von welchen zwei ſich 
vor dem bläulichgrünen Horne auf dem Rücken vereinigen, die beiden anderen hinter dem— 
ſelben. Sie frißt Labkraut (Galium) und Färberröte (Rubia tinctorum). Die graubraune, 
rauhe Puppe hat einen dunkeln Rückenſtreifen, zugeſchärftes, ſtumpfes Kopfende und er⸗ 
ſcheint darum nach vorn ſchmächtig; von der zweiten Brut überwintert ſie. — Zwei unter 

ſich ſehr ähnliche Arten, Macroglossa fuciformis und M. bombyliformis, wegen ihrer ober⸗ 

flächlichen Ahnlichkeit mit einer Hummel zu deutſch Hummelſchwärmer genannt, ver- 
danken auf Skabioſen und Schneebeeren gleichfalls freilebenden, gehörnten Raupen ihren 
Urſprung und leiten infolge ihrer ſtellenweiſe durchſichtigen Flügel zu den Glasflüglern über, 

welchen wir jetzt unſere Aufmerkſamkeit zuzuwenden haben. 
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Von der Familie der Holzbohrer (X ylotropha) gelten nur zwei gemeinſame Merk 

male: nach vorn ſpitz endende Fühler und zwei Sporenpaare an der Innenſeite der Hinter— 

ſchienen, im übrigen gehen ſie weit auseinander. Es findet ſich bei ihnen die breite Flügel— 
form, welche an die Tagfalter erinnert, die ſchmale der Schwärmer, zu welchen manche 

von ihnen bisher gerechnet worden ſind, und die in der Mitte ſtehende, welche in Ver— 

einigung mit dem dicken Hinterleibe die Spinner kennzeichnet. Somit haben wir es hier 
mit einer Übergangsgruppe zu thun, deren Glieder nur wegen ihrer Entwickelungsgeſchichte 
zur Vereinigung berechtigen. Die walzigen oder niedergedrückten, einzeln behaarten und 
ſechzehnfüßigen Raupen aller leben nämlich in der Jugend unter der Rinde holziger Ge— 
wächſe, bohren ſich, wenn ſie größer werden, tiefer hinein und arbeiten Gänge im Holze, 
oder zwiſchen dieſem und der Rinde aus. Weil ſie ſich vom Sonnenlicht abſchließen, fehlen 
ihnen lebhaftere Farben gänzlich, und die meiſten erſcheinen in dem lichten, beinfarbenen 
Gewande, welches den ebenſo lebenden anderen Kerflarven eigentümlich zu ſein pflegt. Als 

Bohrer bedürfen ſie auch einer längeren Zeit zu ihrer Entwickelung, und einmalige Über— 
winterung wird bei ihnen zur Regel, es kommt aber auch eine zweimalige vor. Manche 
fertigen ſich, wenn ſie erwachſen ſind, ein geſchloſſenes Gehäuſe aus den Spänen ihrer 

Umgebung, andere verpuppen ſich frei in der etwas erweiterten Höhlung des Ganges. 

Darin aber ſtimmen alle überein, daß die Raupe dafür ſorgt, dem der Puppe entſchlüpften 
Schmetterling die Freiheit zu ſichern. Sie hat während ihres Lebens einen Ausgang be— 
reitet, welcher ihr zum Hinausſchaffen des Kotes diente, wie ſie jenem zum Ausfliegen 
dienen wird. Der Kot quillt in Form zuſammengebackener Sägeſpäne daraus hervor, 

bleibt zum Teil daran hängen, verſtopft das Loch ſtets und wird zum Verräter der Raupe. 
Dieſe nun, wenn ſie in Begriff ſteht, ſich zu verpuppen, begibt ſich unmittelbar hinter jenen 
verſtopften Ausgang und kehrt ſich mit dem Kopfe ihm zu. Die Natur, welche nichts halb 
thut, pflanzte der Raupe nicht nur dieſen Trieb ein, ſondern baute auch die Puppe ſo, daß 
ſie durch eine ſcharfe Spitze am Kopfe, oder durch Borſtenkränze an ihren Leibesringen bohren 

und ſich durch Windungen ihres Körpers vorſchieben kann, wenn das erwachte Schmetter— 
lingsleben im Drange nach Freiheit dazu Veranlaſſung bietet. Sonach iſt der Schmetterling 
gegen ſeine Brüder, deren Puppen im Freien hängen, kaum benachteiligt, er hat nur, bevor 
er im Nacken die Hülle der letzteren ſprengt, durch einige Wurmbewegungen, wie der 
Schwärmer in der Erde, die Puppe wenige Linien vorwärts zu ſchieben. Dieſe Eigentüm— 
lichkeit in der Entwickelung und der Mangel gewiſſer Kennzeichen, welche andere Arten haben, 
deren Larven gleichfalls bohrend leben, ſind es, welche die gleich näher zu betrachtenden 
zu einer Familie vereinigen laſſen. 

Die Glasflügler (Sesia) ſtimmen wenigſtens in der Körpertracht und Bildung der 
Fühler, wie hinſichtlich der an den Hinterflügeln befindlichen Haftborſte mit den Schwärmern 
überein, von denen ſie die eben näher geſchilderte Lebensweiſe, das Vorhandenſein zweier 
Punktaugen auf dem Scheitel, die durchaus glashellen Hinterflügel, die in der Regel ſehr 
unvollſtändig beſchuppten, ſchmalen Vorderflügel weſentlich unterſcheiden. Von dieſen über— 
aus zierlichen Faltern kennt man etwa 60 Arten aus Europa, darunter 27 deutſche, außer: 
dem zahlreiche in Amerika. Sie fehlen ſchwerlich in den übrigen Erdteilen, es hat aber 
eine ganz eigentümliche Bewandtnis mit ihrem Auffinden. So weit meine Erfahrungen 
reichen, kriechen die Schmetterlinge, die Puppe halb aus dem Schlupfloche mit ſich nehmend, 
in den Morgenſtunden zwiſchen 9 und 12 Uhr aus, ſitzen kurze Zeit ruhig am Baum: 
ſtamm, um vollkommen abzutrocknen, fliegen dann aber lebhaft am Laube umher, um ſich 
zu paaren. Ihr Flug iſt ein ungemein leichter, flüchtiger und ihre Bewegung eine hüpfende. 
Ihre Lebensdauer dürfte eine nur turze ſein. Wer die Entwickelungszeit und Futter— 
pflanze der einzelnen Arten kennt und zu beſtimmter Zeit an Ort und Stelle iſt, wird unter 
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Umſtänden eine reiche Ausbeute halten, während der eifrigſte Sammler, welcher dies alles 
nicht kennt, jahrelang umherlaufen kann, ehe er nur ein Stück und dies zufällig zu ſehen 
bekommt. Diejenigen Arten, deren erwachſene Raupen geſammelt werden können, ohne daß 
man Bäume zu fällen braucht, laſſen ſich auch erziehen. Steckt man jene einzeln in einen 

etwas ausgehöhlten, trockenen Brombeerſtengel, ſo bohren ſie ſich weiter ein, ſpinnen die 
Offnung zu und gedeihen vortrefflich in dieſen Patronen. Abgeſehen von einigen wenigen 
Arten, wie die vorherrſchend gelbe Sesia empiformis Esp., S. tenthrediniformis Ochsenh., 

deren Raupe in dem Wurzelſtock der Cypreſſen-Wolfsmilch lebt, während der Schmetterling 

im Sonnenſchein um die Futterpflanze fliegend angetroffen wird, bekommt man noch am 
häufigſten unſere größte Art zu ſehen: 

Den Horniſſenſchwärmer (Trochilium apiforme). Zu der Abbildung braucht 
nur bemerkt zu werden, daß die lichten Stellen am Körper goldgelb, die dunklen ein⸗ 
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1) Horniſſenſchwärmer (Trochilium apiforme) nebſt Raupe und Buppenhülfe 2) Weidenbohrer (Cossus ligniperda) 
nebft Raupe und Puppenhülſe. Alles natürliche Größe. 

ſchließlich der Fühler braun bis ſchwarzbraun, die Adern, Franſen aller Flügel und der 
Vorderrand der vorderen nebſt den Beinen roſtgelb (bronzefarben) ſind. Der Schmetter⸗ 
ling erſcheint von Ende Mai bis Ende Juli und erzeugt beim Fliegen einen auffällig 
ſummenden Ton, der ihn auch in dieſer Hinſicht der Horniſſe nahe bringt. Die Raupe lebt 
unten im Stamme junger Pappeln und Eſpen, am liebſten an der Stelle, wo er aus der 
Erde heraustritt, aber auch tiefer unten, und es fehlt nicht an Beiſpielen, wo der Wind 
dergleichen Stämmchen umgebrochen und dieſe Raupe genau dieſelben Wirkungen hervor: 
gebracht hat, wie die Larve des großen Pappelbocks (Saperda carcharias), welche wir früher 
kennen gelernt haben. Die Verwandlung der Raupe verteilt ſich auf zwei Kalenderjahre, 
jedoch nur auf eins ihres Lebens. Im Juni und Anfang Juli werden die Eier zwiſchen 
die Rindenſchuppen abgeſetzt, und im nächſten März findet man die Raupe ziemlich er⸗ 
wachſen. Lebte ſie im Wurzelſtock, ſo kann die Verpuppung auch in der Erde, nahe der 
Oberfläche erfolgen. 

Es ſei noch bemerkt, daß man die alte Gattung Sesia neuerdings in mehrere zerlegt 
hat, und daß die Schmetterlinge, welche jenen Namen behielten, bedeutend ſchlanker im 
Hinterleibe ſind, als der hier abgebildete, und in einen zierlichen Haarbuſch endigen, welcher 
fächerartig ausgebreitet werden kann, was beſonders bei der Paarung geſchieht. Als ich 
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einſt in den Morgenſtunden (11. Juni) auf den Fang der hübſchen Sesia myopiformis 

ausging, eines glänzend blauſchwarzen Glasflüglers, deſſen ſchmächtigen Hinterleib ein roter 
Ring verziert, und deſſen Raupe hinter der Rinde der Apfelbäume lebt, beachtete ich auch die 
Grashalme des neben den Bäumen hinlaufenden Landſtraßengrabens, weil ſie nicht ſelten 
an denſelben ruhten. Hier ſah ich das Geſuchte auch ſitzen und daneben eine fette Weſpe. 
Als ich mich näherte, um mich des Apfelbaum-Glasflüglers zu bemächtigen, flog jene 
davon. Wie groß aber war mein Staunen, als ich ein Männchen gefangen hatte, deſſen 
Hinterleib um die beiden letzten Glieder eines weiblichen verlängert war; alles übrige Fleiſch 

dieſer unglücklichen Mutter war den Zähnen der Futter beſorgenden Weſpe verfallen. 
Vornehmlich in dem Baume, von welchem der Weidenbohrer (Cossus ligniper da. 

ſ. Fig. 2, S. 400) ſeinen deutſchen Namen erhalten hat, aber auch in Obſtbäumen, Rüſtern, 
Pappeln, Erlen, Eichen und Linden, wohin gerade das eierlegende, ziemlich träge Weibchen 
verſchlagen wurde, lebt ſeine Larve. Sie findet ſich meiſt einzeln oder nur in geringer An— 
zahl in einem Baume, kommt aber auch ausnahmsweiſe in größeren Mengen vor. In 
den Anlagen um Göttingen rottete man im Dezember 1836 drei je faſt einen Fuß im 
Durchmeſſer haltende Trauerweiden aus, in welchen beim Zerklüften des Holzes hundert 
Raupen gefunden wurden. Hinter der Rinde einer Eichenſtubbe traf ich einmal im März 
neun roſenrote Raupen eben derſelben Art, welche etwa 13 mm maßen und aus Eiern 

vom Juli des vorangegangenen Jahres abſtammten. Sie ſaßen nahe bei einander und 

waren noch nicht in das Holz eingedrungen. Die Gänge, welche ſie ſpäter bohren, verlaufen 
in der Regel mit der Längsachſe des Baumes; ſie verbindende Querzüge ſcheinen nur da— 

durch entſtanden zu ſein, daß eine neue Straße angelegt wurde, oder, wenn ſie nach außen 
führen, zum Fortſchaffen der Auswürfe zu dienen. Die Raupe wächſt bei der holzigen Koſt, 
welche wenig Nahrungsſtoff bietet, ſehr langſam, und ehe ſie daher ihre volle Größe von durch— 

ſchnittlich gem Länge und faſt 2 em Breite erlangt hat, vergehen mindeſtens zwei Jahre. Weil 
ſie geſundes Holz ebenſo wie mürbes angreift, ſo ſtattete ſie Mutter Natur mit ſehr kräftigen 
Freßzangen, bedeutender Muskulatur (die berühmte Anatomie der Weidenbohrerraupe von 
Peter Lyonnet weiſt 4041 Muskeln nach) und mit einem ätzenden Safte aus, welchen 
ſie auch demjenigen in das Geſicht ſpritzt, welcher ſich mehr mit ihr zu ſchaffen macht, als 
fie vertragen kann. Die roſenrote Farbe des Jugendkleides vertauscht fie in vorgerückterem 
Alter mit einer ſchmutzigen Fleiſchfarbe an den Seiten, am Bauch und in den Gelenk— 
einſchnitten, während ſich die Rückenfläche der Ringe braun, Nacken und Kopf ſchwarz färben. 
Zur Verpuppung begibt ſie ſich in die Nähe des Ausgangsloches und ſpinnt ein Gehäuſe. 
Gelangt ſie bei ihrer Unruhe vor der Verpuppung tief genug, daß ſie die Erde erreicht, 
ſo fertigt ſie von ſolcher ein Geſpinſt; lebt ſie dagegen in einem ſchwachen Stamme, welcher 
für jenes zu eng ſein würde, ſo enthebt ſie ſich gänzlich der Vorarbeit und nimmt mit dem 
nackten Gange als Totenkammer fürlieb, wenn ſie es nicht vorzieht, herauszugehen und 
unter dem erſten beſten Steine ein Obdach für die Puppenruhe zu ſuchen. Die braune, auf 
dem Kopfe ſchnabelartig zugeſpitzte Puppe mißt etwa 40 mm, faſt deren 13 in der größten 
Breitenausdehnung und wird durch die Borſtenkränze an den ſcharfen Rändern der Ringe 
ungemein rauh. Je näher die Zeit ihrer Vollendung heranrückt, deſto unruhiger wird ſie, 
bohrt gegen das vorn nicht feſte Gehäuſe, durchbricht es und ſchiebt ſich zur Hälfte aus 
demſelben heraus, ja, ſie verläßt es ganz, wenn es dem Flugloch etwas entfernter lag. 
Sie muß fühlen, daß mindeſtens ihr Kopf von der freien Luft angehaucht wird. Nach kurzer 
Ruhe ſtößt der nach weiterer Freiheit ringende Falter gegen den vorderen Teil, und die 
dünne Schale ſpaltet ſich in der gewöhnlichen Weiſe. Die Beine kommen mit dem Kopfe 
und den Fühlern zunächſt zum Vorſchein, jene faſſen Fuß, und der ſchwerfällige Körper 
wird nachgezogen. Die gefalteten, dickrippigen Flügel wachſen in derſelben en Zeit, wie 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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bei anderen Faltern, nur bedürfen ſie länger der Einwirkung von Luft und Wärme, um 
durch Verdunſtung der überflüſſigen Feuchtigkeit die gehörige Härte und Feſtigkeit zu er⸗ 

langen. Mit anbrechender Nacht erſt ſcheint dem Erſtandenen das Leben zu kommen, er 
umſchwirrt ſeine Geburtsſtätte, beſonders das Geſellſchaft ſuchende Männchen, und freut 
ſich des geflügelten Daſeins, welches durch ſeine Kürze für das lange Höhlenleben nur einen 
ſpärlichen Erſatz bietet. Am Tage ſitzt er mit dachförmig den Hinterleib verbergenden 
Flügeln in bockender Stellung, d. h. durch Naheaneinanderbringen der vorderen Beine wird 
der vordere Körperteil von der Unterlage, dem Baumſtamme, abgerückt, von deſſen Rinde 
er ſich kaum unterſcheiden läßt. Seine Vorderflügel und der in dieſer Stellung nur ſicht⸗ 
bare Mittelleib ſind durch zahlloſe geſchlängelte Linien und Flecke in allen Schattierungen 

von Braun, Grau und Schwarz fein marmoriert; Scheitel und Halskragen zeichnen ſich 
durch gelbgraue Färbung aus. Die Hinterflügel ſind braungrau und dunkeln vor dem 
Saume undeutlich. Der ebenfalls graue, weißlich geringelte Hinterleib endigt beim Weib: 
chen mit einer vorſtreckbaren Legröhre, damit es ſeine Eier tief zwiſchen die Rindenritze 
hineinſchieben könne. Der Mangel der Nebenaugen, eine in die Mittelzelle eingeſchobene 
Zelle, zwei freie Innenrandsrippen der Vorderflügel, drei der hinteren, welche auch Haft— 
borſten haben, und zwei Sporenpaare an den Hinterſchienen bilden die Hauptmerkmale der 
Gattung, welche noch einige, aber ſeltenere Arten aufzuweiſen hat, wie die Sippe noch ver⸗ 
wandte Gattungen. 

Wenn die Glieder der eben beſprochenen Familie aus der Übereinſtimmung in Form 
und Lebensweiſe der früheren Stände, nicht aber aus der Gleichartigkeit der Schmetter— 
linge ihre verwandtſchaftlichen Verhältniſſe ableiten, ſo können dies die Mitglieder der 
Bärenfamilie (Cheloniariae) weder in der einen, noch in der anderen Beziehung. Von 
den drei Sippen, welche ſie umfaßt, finden wir in den meiſten Büchern die Blutströpf— 
chen eigentlich nur wegen Übereinſtimmung der Fühler mit den Schwärmern, die beiden 
übrigen mit den Spinnern vereinigt, denen fie entſchieden ſehr nahe ſtehen. Unter Be: 

rückſichtigung der ungemein zahlreichen ausländiſchen Arten zeigt ſich jedoch ein ſo un— 
merklicher Übergang von der einen Sippe zu der anderen, daß ihre Vereinigung zu einer 
Familie keinem Bedenken unterliegt; außerdem geſtattet ihre Trennung von den Spinnern 
eine ſchärfere und natürlichere Begrenzung dieſer eben genannten Familie, und faſt 
allen hierher gehörenden Schmetterlingen kommt überdies noch eine Eigentümlichkeit zu, 
welche wieder in anderer Hinſicht auf eine nahe Verwandtſchaft untereinander hindeutet. 
Wenn man ſie nämlich zwiſchen die Finger nimmt, ſtellen ſie ſich durch Schlaffwerden der 
Fühler und Beine wie tot und laſſen aus beiden einen gelben, dicklichen Saft in Form 
von Tröpfchen hervortreten; ebenſo aus der Wunde des Mittelleibes, wenn derſelbe mit 
einer Nadel durchbohrt wird. Sonſt ſtimmen die Bären im weiteren Sinne noch überein 

in der Entwickelung des Rüſſels, in dem Vorhandenſein von Nebenaugen bei den meiſten, 
durch glatte anliegende Behaarung des Körpers, in der Ruhe dachförmig getragene Flügel, 
welche meiſt lebhaft und grell gefärbt find und mittels einer Haftborſte der Hinterflügel 
zuſammengehalten werden. Die 16füßigen Raupen ſind nie nackt, öfters ſogar ſehr be— 
haart. Die Puppen ruhen weder in der Erde, noch in Pflanzenteilen, ſondern in einem 
ſehr verſchiedenartigen Geſpinſte über jener. 

In der Weiſe, wie in unſerer Abbildung S. 403 auf der Skabioſe, ſo ſehen wir von Mitte 
Juni bis in den Auguſt an den verſchiedenen Waldblumen Schmetterlinge ſitzen, welche 
durch ihren dicken Hinterleib, die ſchönen roten Hinterflügel und roten Tupfen auf den ſtahl⸗ 
grünen oder blauſchwarzen Vorderflügeln auffallen. An unfreundlichen Tagen ſitzen ſie 
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ruhig und träumeriſch, bei Sonnenſchein ſaugen ſie eifrig, manchmal ihrer drei, vier an 
einem Blütenköpfchen, und begeben ſich in ſchwerfälligem Fluge von dannen, wenn ſie hier 
nichts mehr finden, um dort ihr Heil weiter zu verſuchen. Harmlaos ſitzen fie jederzeit, einzeln 
oder gepaart in entgegengeſetzter Richtung, und laſſen ſich mit den Fingern erhaſchen. 
Man kann ſelbſt verſchiedene Arten in Vereinigung antreffen, daher entſtehen Miſch— 
formen, welche die Schwierigkeit noch erhöhen, ſehr naheſtehende Arten mit Sicherheit zu 
unterſcheiden, zumal einzelne an ſich ſchon die Veränderung in der Färbung zu lieben 
ſcheinen. Man hat dieſe hübſchen Falter wegen ihrer etwas geſchwungenen Fühler Wid— 
derchen, wegen der roten Flecke auf den Vorderflügeln Blutströpfchen (Zygaena) 

genannt und findet an allen als gemeinſame Merkmale einen ſtark entwickelten Rüſſel, 

1) Brauner Bär (Aretia caja); 2) und 3) Varietäten; 4) Raupe. 5) Steinbrech-Widderchen (Zygaena filipendulae); 
6) Raupe. 7) Weißfleck (Syntomis Phegea). Alle natürliche Größe. 

zwei Nebenaugen, zwei Sporenpaare an den Hinterſchienen, zwei Innenrandsrippen in 
den ſtumpf geſpitzten Vorderflügeln, drei in den breiteren und ſpitzeren, roten Hinter— 
flügeln, welche überdies eine Haftborſte haben, ungezahnte, verhältnismäßig lange, vor der 
Spitze ſtark angeſchwollene Fühler, welche nach dem Tode infolge ihrer dünnen Wurzeln 
ungemein leicht abbrechen, Flaumhaare an den kopflangen Taſtern und an der Unter— 
ſeite der Schenkel. Das in Fig. 5 abgebildete Steinbrech-Widderchen (Zygaena 
filipendulae) hat ſechs gleichgroße, karminrote Fleckchen auf den blaugrünen Vorder— 
flügeln, das mittlere Paar genähert und wenig ſchräg; es kommen auch Stücke mit kaffee— 
braunen Zeichnungen und Hinterflügeln als Seltenheiten vor (Zygaena chrysanthemi). 
Die Raupe (Fig. 6) ſehen wir auf einem Blatte von Wegerich, welchen ſie neben verſchie— 
denen anderen niederen Pflanzen, wie Löwenzahn, Mauſeöhrchen und anderen, frißt. Sie iſt, 
wie die meiſten dieſer Raupen, lichtgelb, reihenweiſe ſchwarz gefleckt, etwas weichhaarig und 
zieht ihr kleines Köpfchen gern in den erſten Körperring zurück. Ziemlich erwachſen über— 
lebt ſie den Winter. Nachdem ſie ſich im nächſten Frühling noch einige Wochen ernährt 
hat, kriecht ſie an einem Stengel in die Höhe und fängt an, ein Geſpinſt zu fertigen, 

26 * 
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welches nach feiner Vollendung ftarfem, gut geleimtem Papiere ähnlich ift und ſich in 
Form eines Gerſtenkorns mit der Langſeite einem Stengel anſchmiegt. Oben bleibt es 

lockerer, und wenn der Schmetterling im Juni zum Leben erwacht, ſo nimmt er beim 
Auskriechen die Puppenhülle halb mit heraus. 

Das Weißfleck, den Ringelſchwärmer (die Siebenbrüder, Syntomis Phegea), 
erblicken wir in Fig. 7 (S. 403) und finden den blauſchwarzen, weiß gefleckten, am Hinterleib 

einmal gelb geringelten Schmetterling in der Körpertracht einem Blutströpfchen ſehr ähnlich 

und doch in einigen Beziehungen weſentlich verſchieden. Zunächſt fehlen die Punktaugen, 
ſodann verdicken ſich die ſchlanken Fühler nicht nach vorn. In jedem Flügel ſteht nur 
eine Innenrandsrippe und an den kleinen Taſtern eine borſtige Behaarung. Wo dieſes 
hübſche Tier einmal vorkommt, iſt es ſehr gemein und zeigt dieſelbe Lebensweiſe wie die 
Widderchen, nur daß es beim Saugen auf Blüten die Flügel ein wenig gehoben trägt. 
Die gleichfalls überwinternde Raupe ernährt ſich von Baumflechten, iſt bürſtenartig mit 
graubraunen Haaren dicht bedeckt und verwebt, wenn ſie reif iſt, dieſe zu einem lockeren 
Geſpinſte für die braune, beiderſeits ſtumpfe Puppe, welche nur wenige Wochen ruht. 

Wenn wir eine Reihe licht gefärbter, ſchwarz punktierter Schmetterlinge und eine noch 

größere in ſehr lebhaften Farben prahlender als Bären bezeichnet finden, ſo muß uns 
das wundernehmen, weil wir an ihnen ſchlechterdings keine Ahnlichkeit mit den plumpen, 
brummigen Bären wahrnehmen können. Kennen wir aber ihre Raupen, ſo finden wir 
die Bezeichnung eher gerechtſertigt, weil jene mit langen, meiſt dunkeln Haaren dicht und 
zottig bewachſen ſind wie ein Bär. Sie können alle flink laufen und ruhen lang ausgeſtreckt, 
haben aber je nach der Art ein ſehr verſchiedenes Ausſehen. Man hat nach allerlei feinen 
Merkmalen die Falter auf zahlreiche Gattungen verteilt. Einen der gemeinſten, den 
Braunen Bär (Arctia caja), ſehen wir S. 403 in Fig. 1; 2 und 3 ftellen einige von 
den Abänderungen dar, in denen er vorkommt, Fig. 4 ſeine Raupe. Letztere begegnet 
uns häufig vom Auguſt an und nach der Überwinterung wieder bis zum Mai, denn ſie 
frißt an allen möglichen Pflanzen, krautartigen ebenſo wie an Sträuchern, „man kann 
ſie mit Brot füttern“, äußerte gegen mich einmal ein Sammler, um damit anzudeuten, 
daß ſie kein Koſtverächter ſei. Vor anderen Bärenraupen iſt ſie kenntlich an den ſchwarzen, 

weiß beſpitzten Haaren, welche eben nur die Körperhaut durchſchimmern laſſen; bloß jeit- 

lich und auf den drei erſten Ringen verändert ſich das ſchwarze Haarkleid in ein fuchs⸗ 
rotes. Der Schmetterling hält ſich den Tag über verſteckt. Er iſt von lebhafter Färbung; 
die weißen Zeichnungen der Vorderflügel ſtehen auf ſamtartig rotbraunem Untergrunde, 
welchen ſie mit Kopf und Mittelleibsrücken teilen, und der zinnoberrote Hinterleib und 
die ebenſo gefärbten Hinterflügel ſind ſchwarz, letztere blauſchwarz in der angegebenen 
Weiſe gezeichnet. Die weißen Fühler werden bei dem Männchen durch kurze Kammzähne 
etwas dicker, als ſie das hier abgebildete Weibchen zeigt. In warmen Nächten des Juni 
und Juli fliegt der Braune Bär umher, langſam und bedächtig, und nur während dieſer 
Zeit erfolgt die Paarung, in welcher Männchen und Weibchen unter einem betaueten 
Blatte am frühen Morgen wohl noch ertappt werden. Die erwachſene Raupe verfertigt 
aus ihren langen Haaren ein loſes Geſpinſt, in welchem die ſchwarze, gedrungene Puppe 
an der Erde unter dürrem Laube eine kurze Ruhe von wenigen Wochen hält. Nicht ſelten 
erſcheint ſie auch gar nicht in dieſem Geſpinſte, ſondern ſtatt ihrer eine Anzahl von 5 
bis 7 ſchwarzen Tonnenpüppchen, aus welchen ihrer Zeit ſchwarzgraue Fliegen zum Vor⸗ 
ſchein kommen, ſogenannte Tachinen, welche in zahlreichen Arten ſich im Graſe umher: 
treiben, um die verſchiedenſten Schmetterlingsraupen mit Eiern zu beſchenken. — Einige 
Sippengenoſſen fliegen ausnahmsweiſe im Sonnenſchein umher, wie z. B. der prächtige 
Purpurbär (Arctia purpurea) oder die Jungfer (Callimorpha dominula), 
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wenige, wie beiſpielsweiſe die Spaniſche Fahne (Callimorpha Hera), haben ſich 
dies zur Regel gemacht und zeigen ſich dabei ſehr ſcheu und flüchtig, die meiſten jedoch 
ruhen während dieſer Zeit, indem ſie den Hinterleib mit ihren Flügeln dachartig bedecken. 

Was von dickleibigen, breitflügeligen, im männlichen Geſchlechte ſtark kammfühlerigen 
Schmetterlingen noch übrigbleibt, zählt zu der Familie der Spinner (Bombyeidae), 
welche an Reichtum der Arten den vorigen nicht nachſtehen, an Übereinſtimmung der Kör— 
pertracht ſie übertreffen. Die Spinner, meiſt von mittlerer, aber auch von außergewöhn— 
licher Größe, ſind der Mehrzahl nach von trüber, blaſſer und wolkiger Flügelfärbung, 

meiſt ohne Nebenaugen, ſehr allgemein durch auffallende Unterſchiede der beiden Geſchlech— 
ter in Form und Größe ausgezeichnet. Die an ſich borſtigen Fühler bleiben ſo oder ver— 
ſehen ſich nur mit Säge- oder kurzen Kammzähnen bei den Weibchen, während die Männ- 
chen ungemein lange, nicht ſelten ſehr buſchige Kammzähne führen. Die breiten Flügel 
werden in der Regel dachartig getragen. Der dicht und wollig behaarte Körper, bei beiden 
Geſchlechtern durch dieſe Behaarung plump, erſcheint indes beim Männchen oft ſchlank 
gegen den bedeutend größeren, durch zahlreiche Eier geſchwellten Hinterleib der Weibchen. 

Hiermit geht die größere Flugfertigkeit und Beweglichkeit jener im Vergleiche zu dieſen 
Hand in Hand. Denn viele Männchen ſauſen bei Tage unſtet und haſtig in ausdauern— 
dem Fluge zwiſchen Gras und Gebüſch umher, indem es ſich um das Aufſuchen der 
Weibchen handelt, denen ſie mit ſcharfem Witterungsvermögen nachſpüren. Es geſchieht 
dies bald, nachdem ſie die Puppe verlaſſen haben, ſobald ſie, nicht hinter den Ohren, 
ſondern an den Flügeln trocken geworden ſind. Die Weibchen dagegen entfernen ſich meiſt 
nicht weit von ihrer Geburtsſtätte, manche können es ſogar nicht, weil ihnen regelrecht 
entwickelte Flügel dazu fehlen. Wegen ihrer Schwerfälligkeit legen ſie gewöhnlich die Eier auch 
in gedrängte Haufen bei einander, ſo daß die Raupen zahlreich zuſammenhalten und, ſofern 
ſie ſich von angepflanzten Bäumen ernähren, in den Obſtgärten und in dem Walde den 
bedeutendſten Schaden anrichten können. Dieſelben ſind unter ſich ſehr verſchiedenartig, 
ſtimmen aber alle darin überein, daß ſie bei der Verpuppung ein Geſpinſt fertigen, welches 
ſie an einen Gegenſtand ihrer Umgebung anheften; daher der Familienname. 

Wie Ornithoptera und Morpho für die Tagfalter, Sphinx für die Schwärmer, ſo 
iſt die alte Gattung Saturnia der Stolz der ganzen Familie, ja der ganzen Ordnung; 
denn unter den ſogenannten Nachtpfauenaugen treffen wir nicht nur die Rieſen aller 
Schmetterlinge, ſondern auch kühn geſchwungene Formen der ungeheueren Flügel, deren 
Mitte entweder ein Glasfenſter oder ein prächtiger, großer Augenfleck auszeichnet. Sie 
ſind hier zu groß, um dachartig getragen werden zu können; den vorderen fehlt eine An— 
hangszelle, den breiten hinteren, welche unter allen Umſtänden den Hinterleib weit über— 
ragen, die Haftborſte, ſie haben nur eine deutliche Innenrandsrippe, und alle vier 
entſenden die fünfte Längsrippe aus der vorderen Ecke der Mittelzelle. Die doppelte Reihe 
der langen, nach beiden Enden hin abnehmenden Kammzähne an den kurzen männlichen 
Fühlern bringt einen blattähnlichen Umriß derſelben zuwege. Die Nachtpfauenaugen kom— 
men in allen Erdteilen vor, beſonders zahlreich in Amerika. Um den größten aller Schmet— 
terlinge nicht mit Stillſchweigen zu übergehen, ſei der Atlas (Saturnia Atlas) aus 
China und dem Oſtindiſchen Archipel genannt. Seine ausgeſpannten Flügel würden 
beiderſeits die äußerſten Zeilen mit den Spitzen erreichen, wenn wir uns den Schmetter⸗ 

ling in die Quere auf ein Blatt dieſes Buches geſetzt dächten; dabei mißt ſein Körper 
nur 37 mm. 
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Bekanntlich ließen es die verſchiedenen Krankheiten, welche ſeit dem Anfang der 
fünfziger Jahre unter den „Seidenwürmern“ bedeutende Verheerungen anrichteten und deren 
Züchtern ſchwere Verluſte beibrachten, wünſchenswert erſcheinen, ſich nach anderen Spinnern 
umzuſchauen, welche möglicherweiſe durch das Geſpinſt ihrer Raupen eine Seide liefern 
könnten, die den Ausfall wenigſtens einigermaßen deckte. Die in allen größeren Staaten 
Europas verbreiteten, ſo heilſam wirkenden Vereine für Einbürgerung ausländiſcher Tiere 
und Pflanzen (Akklimatiſationsvereine) nahmen ſich auch dieſer Angelegenheit an und 
ſorgten für Beſchaffung verſchiedener Spinner, denen man ſchon längſt in Oſtindien in 

Ailanthus-Spinner (Saturnia Cynthia) nebſt Raupe und Puppengeſpinſt. Natürliche Größe. 

dieſer Beziehung Aufmerkſamkeit geſchenkt und durch künſtliche Zucht Seide abgewonnen 
hatte. Seitdem ſind Zuchtverſuche von den verſchiedenſten Liebhabern angeſtellt worden, 
welche gegen die Verpflichtung, die Ergebniſſe derſelben gewiſſenhaft zu berichten, von den 
einzelnen Vereinen mit Eiern dieſer und jener Art verſorgt worden ſind. Für Deutſch⸗ 
land können ſelbſtverſtändlich nur ſolche eine Zukunft erlangen, deren Raupen ſich mit 
heimiſchen Pflanzen ernähren laſſen. Wir könnten höchſt beachtenswerte Erfahrungen mit 
den verſchiedenſten Arten verzeichnen, wenn der knapp zugemeſſene Raum uns nicht nötigte, 
uns nur auf die drei wichtigſten zu beſchränken. Die erſten umfaſſendſten Verſuche be⸗ 

zogen ſich auf den in Aſſam Erya genannten Ailanthus-Spinner (Saturnia Cyn- 
thia), welcher meines Wiſſens 1856 von Pater Fantoni aus China in Frankreich ein⸗ 
geführt worden iſt. Den Unterſchied, welchen man in letzterer Zeit zwiſchen einer Cynthia 

und Arindia aufrecht erhalten will, von denen jene Ailantbus glandulosa (Götterbaum), 
dieſe Ricinus communis freſſen ſoll, kann ich nicht anerkennen. Ich hatte durch den Berliner 
Akklimatiſationsverein Eier der Saturnia Cynthia erhalten, die Raupen mit beiden Pflanzen 
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gefüttert und gefunden, daß fie bei letzterer faſt beſſer gedeihen; auch will mir der Unter- 
ſchied nicht einleuchten, welcher im Anſehen zwiſchen beiden Schmetterlingen ſtattfinden ſoll. 
Der Ailanthus⸗-Spinner alſo, den uns ſamt Raupe und Puppengeſpinſt nebenſtehende 
Abbildung vorführt, entwickelt ſich ſehr ſchnell und läßt im Jahre bequem drei Bruten zu, 
wenn man nur im ſtande iſt, Futter zu beſorgen, was freilich ein Treibhaus vorausſetzt. 
Meiſt im Juni oder erſt im Juli kriechen die Raupen der zweiten Brut aus; nehmen wir 
einen ſpäteren Zeitpunkt, den 14. Juli, an, ſo erfolgt den 19. die erſte, am 28. die zweite, 

den 8. Auguſt die dritte und am 14. die vierte Häutung. Dieſe Zeitpunkte ſind ermittelt, 

ſollen aber nur die ungefähren Zwiſchenräume angeben, da Unterſchiede von einigen bis 
acht Tagen nach meinen Erfahrungen ſtets vorkommen. Die Raupen ſind grünlichgelb gefärbt 
und haben außer den ſechs Reihen fleiſchiger Zapfen ſchwarze Pünktchen, zwei auf jedem 
Ringe zwiſchen den drei oberen Zapfenlinien, drei um das ſchwarz beſäumte Luftloch 
zwiſchen den äußerſten Reihen und außerdem noch zwei übereinander auf jeder Fußwurzel. 
Nach der letzten Häutung bekommen ſie einen weißen, häufiger noch einen außerordentlich 
zarten blauen Anflug. Die Raupen wurden mehr oder weniger erfolgreich auch mit Weber— 
karde gefüttert, ſollen außerdem auch Berberitzenblätter mit Vorliebe annehmen. Seitdem 
man ihre Einbürgerung in Frankreich verſucht hat, ſind dieſelben immer weniger wähleriſch 
in ihrer Nahrung geworden. Im botaniſchen Garten zu Paris haben ſie ſich ernährt von 
Laurus camphora, Eleodendron orientale, 2—3 Rhus-Arten vom Kap, auch anderwärts 

von Acer pseudoplatanus. Im Herbſt 1864, als die frühen Nachtfröſte eintraten, welche 
beide erſtgenannten Futterpflanzen zu Grunde richteten, geriet ich in die größte Verlegen— 
heit, indem ich viele hundert Raupen mühſam bis über die dritte Häutung, viele bis zur 
vierten gebracht hatte. Die letzteren ließen ſich teilweiſe durch die Blätter des Eſſigbaums 
(Rhus typhina), welche mit denen des Götterbaumes einige Ahnlichkeit haben und weniger 
ſtark vom Froſte gelitten hatten — täuſchen; ſie fraßen dieſelben, und ich erhielt einige 
30, allerdings dürftige Puppengehäuſe. Dieſelben wurden über Winter in einem kalten 
Zimmer aufbewahrt, und vom 12. Mai des nächſten Jahres an erſchienen einige Schmetter- 
linge, welche eben nicht zu den größten gehörten. Wird durch erniedrigte Temperatur das 
Ausſchlüpfen nicht verzögert, ſo dauert die Puppenruhe nur wenige Tage über drei Wochen. 
Die Eier brauchen ungefähr 14 Tage, bis die Räupchen daraus hervorbrechen, wenn 

man ſie nicht abſichtlich durch möglichſt niedrige Temperatur daran hindert. Über den 
ſchönen Spinner ſei nur bemerkt, daß die Grundfarbe in einem lebhaften, ſamtartigen 
Rehbraun beſteht, die Binden weiß, die Hinterränder der mondförmigen Glasfenſter gelb— 
lich und die Augen vorn nach außen ſchwarz ſind. Die weißen Haarſchöpfchen des Hinter— 
leibes nehmen ſich ſehr zierlich aus. Die beiden Futterpflanzen des eben beſprochenen 
Seidenſpinners, der Götterbaum und der Wunderbaum, gedeihen zwar im Sommer ſehr 
wohl bei uns, ſind aber eingeführt und grünen viel zu ſpät im Jahre, um ſich im großen 
für mehrere Raupenbruten zu eignen. Dies ſah man wohl auch bald ein und ſchaffte zwei 
andere Spinner herbei, deren Raupen ſich mit Eichenlaub erziehen laſſen. 

Der chineſiſche Eichen-Seidenſpinner (Saturnia Pernyi) (wir ziehen den 
einmal eingebürgerten Gattungsnamen dem vergeſſen geweſenen Hübnerſchen Antheraea 
vor) iſt infolge eines Berichtes des Abbe Paul Perny an den Pariſer Akklimatiſations— 
verein (Ende der fünfziger Jahre) mit obigem Namen belegt und durch des Genannten Ver— 
mittelung ſowie durch chineſiſche Geſchäftsverbindungen mit inländiſchen Seidenwarenhand— 
lungen in Europa eingeführt worden. Der ſtattliche Schmetterling von Form des vorigen 
hat ledergelbe Flügel, durch die je eine fein weiße, nach innen ſchmal braun eingefaßte hin= 
tere und eine faſt nur braune, mehr gebogene vordere Querbinde zieht. Ein ſchmal dunkel 
eingefaßter, unterbrochen weiß geringter, runder Fenſterfleck ſitzt auf dem Ende jeder 



408 Dritte Ordnung: Schmetterlinge; fünfte Familie: Spinner. 

Mittelzelle. Der Vorderrand der Vorderflügel ift außerdem in der reichlichen Wurzelhälfte 
weißlich geſäumt. Sobald die Schmetterlinge ausgebildet ſind, paaren ſich nach Spinner⸗ 
art die Geſchlechter ſofort und bleiben ausnahmsweiſe ſehr lange (40 — 50 Stunden) ver⸗ 
einigt. Neuerdings iſt von einem Weibchen eine zwei- ja dreimalige Paarung und alle⸗ 
mal darauf folgende weitere Eierlegung beobachtet worden. Drei Tage nach der Paarung 
legen die Weibchen ihre großen, braunen Eier in Häufchen an die Wände ihres Aufent⸗ 
haltsortes ab. Acht bis zehn Tage ſpäter ſchlüpfen die ſchwarzen Räupchen aus, welche 
nach der zweiten Häutung eine gelblichgrüne Färbung annehmen und nach den beiden 
noch übrigen Häutungen beibehalten. Nach einem durchſchnittlichen Alter von 52 Tagen 

fangen ſie an, ſich zu verſpinnen. Die erwachſene Raupe zeichnet ſich durch einen braunen, 
dunkelfleckigen Kopf von der ſehr ähnlichen des nachher zu beſprechenden japaniſchen 
Eichen-Seidenſpinners aus und kann daher zur Unterſcheidung von ihr (der grün⸗ 
köpfigen) die „braunköpfige Eichenraupe“ genannt werden. Über den kleinen, braunen 
Luftlöchern zieht vom vierten Gliede an eine gelbliche, oberhalb fein braun eingefaßte 
Seitenlinie den Körper entlang, erweitert ſich am Ende etwas dreieckig und faßt mit 
ſchmal braungrünem Saume die beiden Afterklappen ein. Unter den Luftlöchern befindet 
ſich eine Reihe blauer Knoſpenwärzchen, auf dem Rücken vom zweiten bis drittletzten Gliede 
eine Doppelreihe etwas nach vorn gerichteter Spitzhöcker, welche gleichfalls in blauen 
Knöpfchen enden, an den vorderen Gliedern mehr durch die Körperſtellung als in Wirk— 
lichkeit etwas kräftiger erſcheinen und hier ein ſilberglänzendes Seitenfleckchen tragen; 
ſie alle ſind mit einzelnen längeren oder kürzeren, etwas keulenförmigen Borſtenhaaren 
beſetzt ſowie der ganze Körper mit zahlreichen Punktwärzchen von gelber Farbe. Die Raupe 
iſt ungemein träge, ſitzt ſehr feſt und zwar in der Ruhe mit eingezogenem Kopfe und 
etwas zurückgelegten vorderen Körperringen, frißt bei Tage und bei Nacht mit Unter: 
brechung von kurzer Zeit, während welcher ſie das Unverdaute in einen regelmäßigen, 
ringsum tiefgefurchten Pfropfen entleert, und verſpeiſt nach jeder Häutung zuerſt den ab- 
geſtreiften Balg. Der Schmetterling hat in ſeinem Vaterlande, wie bei uns, zwei Bruten 
im Jahre, doch ſchlüpfen nicht alle Puppen von der erſten aus, eine Erſcheinung, welche 
auch bei anderen Spinnern beobachtet werden kann, die ſich durch gewiſſe Unregelmäßig⸗ 
keiten in der Entwickelung vor allen Schmetterlingen auszeichnen. 

Nach den Berichten Pernys aus der Provinz Kuy-Tſcheu an die Pariſer Geſellſchaft 
werden die Gehäuſe der zweiten Brut mit ihren Puppen in den Zimmern überwintert 

und durch Regelung der Temperatur das zu frühe wie das zu ſpäte Auskriechen der 
Schmetterlinge ſorgfältig überwacht. Im April erfolgt es. Die befruchteten Weibchen ſetzt 
man in Weidenkörbe, hier legen fie die Eier ab; den in 8 — 10 Tagen ausgeſchlüpften 
Raupen legt man Eichenzweige hin; ſobald ſie an dieſelben gekrochen ſind, ſetzt man den 
Korb in den Eichenwald, der nur aus Buſchholz beſteht, deſſen Boden man rein hält, um 
die herabgefallenen Seidenraupen leicht aufleſen zu können. Zu dieſem Zwecke und um 
die den Raupen ſehr gern nachſtellenden Vögel zu verſcheuchen, wird bei jeder Pflanzung 
ein Wächter angeſtellt, der auch die Raupen von einem abgefreſſenen auf einen belaubten 
Buſch zu ſetzen hat. In 40 — 45 Tagen nach dem Ausſchlüpfen der Raupen erfolgt ge- 
meiniglich die Gehäuſeernte. Die beſten werden zur Weiterzucht ausgeſucht, die anderen 
auf Bambushürden durch untergelegtes Feuer geröſtet, um die Puppe zu töten. Hierauf 
werden dieſelben 8 — 10 Minuten lang in kochendem Waſſer liegen gelaſſen. Sodann 
löſt man in einem Napfe mit Waſſer zwei Hände voll Buchweizenaſche auf und fügt die 
Miſchung dem Kochkeſſel bei. Die Buchweizenaſche wird aber auf folgende Weiſe gewonnen. 
Nachdem die Körner geerntet ſind, trocknen die Chineſen die Stengel an der Sonne und 
zünden die aufgehäuften an; die Aſche hat nach Vermutung des Berichterſtatters die 
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Wirkung von Pottaſche. Die Puppengehäuſe werden nun mit einem Spatel ſo lange ge— 
rührt, bis man die Seidenfäden ſich ablöſen und um den Spatel wickeln ſieht. Hierauf 
nimmt der Haſpler 5—8 Fäden, je nach der Stärke des Garnes, welches er wünſcht, 
führt ſie in die erſte Offnung der Haſpelmaſchine und haſpelt die Gehäuſe ab. 

Die zweite Zucht erfährt dieſelbe Behandlung wie die erſte. Ungefähr 20 jährige 
Seidengewinnung von dieſem Spinner hat den Chineſen einen reichen Ertrag abgeworfen 

und allerlei Kunſtgriffe gelehrt, welche hier nicht weiter hergehören. Sie haben, wie ſich 
von ſelbſt verſteht, warme Witterung als begünſtigend, rauhe und naſſe als das Wachs— 
tum verzögernde Einflüſſe, auch Krankheiten der Raupen kennen gelernt und ſchätzen die 
Seide darum ſehr, weil fie feſter und billiger als die des Maulbeer-Seidenſpinners iſt. Die 
in Europa in ſehr verſchiedenen Gegenden, im Zimmer und im Freien angeſtellten Zucht— 
verſuche ſtimmen im weſentlichen mit den in China gemachten Erfahrungen überein, viel— 
leicht mit dem Unterſchiede, daß bisher bei uns die Eier nicht ſo gleichmäßig und gleichzeitig 
ausgeſchlüpft ſind wie dort, was zum Teil ſeinen Grund darin haben mag, daß viele 
ſolcher Eier erſt längere oder kürzere Reiſen zurücklegen mußten. Wenn ich in der Kürze 
meine Zuchtverſuche aus dem Jahre 1874 hier anführe und dieſelben mit denen eines hie— 
ſigen Freundes vergleiche, ſo gebe ich nicht nur in der Hauptſache wieder, was auch andere 
erzielt haben, ſondern weiſe überdies auf einige wichtige Umſtände hin, welche bei der 
Weiterzucht dieſes Spinners der Beachtung wohl wert ſind. 

Von auswärts erhielt ich eine Anzahl Eier, die einer inländiſchen Zucht entnommen 
waren. Dieſelben hatten entſchieden länger als zehn Tage gelegen, als am 23. Mai die 
Räupchen ziemlich gleichmäßig auskrochen und ohne weitere Pflege als Darreichung reich— 
lichen Futters freudig gediehen. Am 31. Mai beobachtete ich die erſte, am 8. Juni die 
zweite, vom 13.— 15. die dritte und Ende desſelben Monats die vierte Häutung. In der 

Nacht vom 12. zum 13. Juli fingen die erſten Raupen an, ſich zu verſpinnen, was ſtets 
an einigen Blättern der Futterpflanze geſchieht. Obgleich, wie bereits erwähnt, die Räup⸗ 
chen ziemlich gleichmäßig ausſchlüpften, ſo ſtellte ſich doch bald der Umſtand ein, den jeder 
Raupenzüchter bei jeder Art beobachten kann, daß eine oder die andere im Wachstum 
zurückblieb, ohne deshalb zu Grunde zu gehen; denn ich habe durch den Tod bei den ver— 
ſchiedenen Häutungen kaum ein Dutzend von mehr als 100 Raupen verloren. Dieſelben 

waren anfangs in einem, als ſie größer geworden waren, in zwei luftigen Kaſten ein— 
gezwingert, erhielten in Waſſer geſteckte Eichenzweige verſchiedener Art, wurden jeden Mor— 
gen oder bei Erneuerung des Futters tüchtig mit Waſſer beſpritzt und ſtanden in einer 
Schlafkammer, ſo daß den ganzen Tag über friſche Luft durch ihre Behälter ſtrich. Als 
ſie größer geworden waren und das Schroten ſowie das fortwährende Herabfallen der 
Kotklumpen die Inhaber der Schlafkammer am Einſchlafen hinderten, trug ich die beiden 
Kaſten in die benachbarte Wohnſtube. Einige unfreundliche Tage ließen offenbar Ver 
zögerungen der in den Häutungen ſitzenden Raupen und verminderte Freßluſt der geſunden 
wahrnehmen, und jene Tage werden die Bemerkungen in meinem Tagebuche: „Dritte Häu— 
tung vom 13. bis 15., letzte Häutung Ende Juni“, veranlaßt haben, da ich die unfreund— 
lichen Tage nicht aufgezeichnet, ſondern nur noch in der Erinnerung habe. In der zweiten 
Auguſthälfte ſchlüpften unter jenes Freundes Pflege die Schmetterlinge aus ſämtlichen 
Puppen bis auf eine aus. Dieſelben waren durchſchnittlich kleiner als diejenigen, welche 

er ſelbſt erzogen hatte. Die Raupen ſeiner Zucht hatten ziemlich 14 Tage kürzer gelebt, 
die Puppen krochen früher aus; denn ſchon vor dem 12. Auguſt wurden ihm einige Schmet⸗ 

terlinge geboren. Dieſe günſtigeren Ergebniſſe konnten ihren Grund nur in folgenden 
drei Umſtänden haben: Die Raupen hatten größeren Spielraum im Zwinger, ein eigenes 

(nach Morgen gelegenes) Zimmer und waren noch näſſer gehalten worden; denn ſie 
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erhielten täglich friſches, in Waſſer getauchtes Futter und wurden außerdem noch beſpritzt, 
ſobald das Laub abgetrocknet war. 

Gerade in dem Umſtande, daß die bea Eichenraupe Wei im Jahre vor⸗ 
handen iſt, ſehe ich ſie behufs des deutſchen Seidenbaues im großen für die geeignetſte 
Art an. Ihre Aufzucht muß jedoch im Zimmer erfolgen, wo bei ungünſtigen Witterungs⸗ 
verhältniſſen durch künſtliche Wärme die Entwickelung ſo geregelt werden kann, daß der 
Züchter nicht leicht um Futter für die zweite Brut in Verlegenheit kommen kann. Hat 
man im wärmeren Europa die Zucht des Maulbeer-Seidenſpinners nicht in das Freie ver⸗ 
legen können, wie kann man ſich einbilden, für unſere rauheren Gegenden Deutſchlands 
die Einbürgerung dieſes Fremdlings ſo weit ausdehnen zu dürfen? Daß zwei Bruten im 
Freien nicht erzielt werden können, ſieht man wohl ein, darum iſt der Vorſchlag gemacht 
worden, den Seidenſpinner an eine Brut zu gewöhnen, die in die beſte Jahreszeit fällt, 
und an Futter nie Mangel leiden wird. Vorausgeſetzt, es ließe ſich der Schmetterling ſo 

gewöhnen, was wir bezweifeln, ſo ſcheinen die darauf bezüglichen Verſuche außerordentlich 

überflüſſig, da uns in der grünköpfigen Eichenraupe bereits eine Art vorliegt, welche ohne 
Zurichtung in der für uns paſſenden Jahreszeit lebt; die ungünſtigen Witterungsverhält⸗ 
niſſe, die Verfolgungen ſeitens inſektenfreſſender Vögel laſſen ſich durch jene Kunſtgriffe 
nicht abwenden und werden Opfer verlangen, welche durch die einmalige Ernte an Seiden— 
gehäuſen kaum aufgewogen werden. Nein, man züchte dieſe Art in ähnlicher Weiſe wie 
den Maulbeer⸗Seidenſpinner und ſuche den Vorteil in der zweimaligen Ernte, das iſt das 
Nächſtliegende, das Natürlichſte und darum das Vernünftigſte! 

Der japaniſche Eichen-Seidenſpinner (Saturnia Yama mayu, verdeutſcht: 
Berg⸗Cocon, wogegen Vama-mai Gebirgsochs heißt) iſt dem chineſiſchen ungemein ähnlich, 
nur in der Grundfarbe veränderlich, indem dieſe vom reinen Gelb durch Ledergelb bis 
in Braun übergehen kann, außerdem find die Glasfenſter in den Augen weniger kreis⸗ 
förmig und verhältnismäßig kleiner. Auch die Raupe hat die größte Ahnlichkeit mit jener, 
aber ein ſaftigeres, durchſichtigeres Grün als Körperfarbe, einen grünen Kopf und die⸗ 
ſelben Silberfleckchen an den Seiten der vorderen Rückenhöcker in veränderlicher Anzahl; 
dieſelben werden durch einige Luftzellen erzeugt, welche unter der durchſichtigen Körper⸗ 
haut liegen. Im Betragen, namentlich aber in der Entwickelungsweiſe, finden zwiſchen 
dieſer und der vorigen Art weſentlichere Unterſchiede ſtatt. Die jungen Raupen ſind bis 

zu ihrer erſten Häutung ſehr unruhig, erſaufen leicht in den Gefäßen, in welchen man 
ihnen das Futter reicht, wenn ſie in dieſelben gelangen können, und beweiſen hierdurch ihr 
Verlangen nach Waſſer. Obiger Freund, der wohl die günſtigſten Ergebniſſe erzielte und die 
Raupen in der erſten Jugend mit Weißdorn (auch Wollweide) gefüttert hat, teilte mir in 
zwei verſchiedenen Jahren Raupen mit, welche die zweite Häutung hinter ſich hatten; ich 
behandelte ſie genau ſo, wie die braunköpfigen Eichenraupen, wies ihnen denſelben Wohnort 
an, konnte aber keine zur Verpuppung bringen, obſchon ſie durch ihre geringe Anzahl im 
Zwinger einander in keiner Weiſe zu nahe kamen. Sie find nach den verſchiedenen Erfah⸗ 
rungen empfindlicher als die vorigen und weniger zu lohnender Seidengewinnung geeignet, 
da ſie nur eine Brut im Jahre abſetzen. Bei dieſer Art überwintern die Eier, die ſehr 
ſorgfältig überwacht werden müſſen, damit ſie die Raupen nicht früher liefern, als Futter 
für dieſelben vorhanden iſt. Werden letztere in ihrer Entwickelung durch ungünſtige Witte⸗ 
rungsverhältniſſe nicht aufgehalten, ſo häuten ſie ſich nach je 8— 10 Tagen viermal, 
ſpinnen ſich durchſchnittlich am 52. Tage ein und liefern 40 Tage ſpäter den Falter, der 
weit kürzere Zeit in der Paarung verharrt als der vorige. 

Auch dieſe Art iſt von verſchiedenen Seiten aus ihrer Heimat nach Eurdpg und Deutſch⸗ 
land gelangt, und zwar wenige Jahre ſpäter als die vorige. Es liegen mir Berichte aus 
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dem Jahre 1866 vor, nach denen durch Mach aus Slatenegg in Unterkrain Zuchtverſuche 
im Freien mit dem beſten Erfolge angeſtellt worden ſind und mit ſolcher Zuverſicht auf 
ferneres gewinnreiches Gelingen, daß nur der bisherige Mangel an Züchtern beklagt wird. 
Wir haben unſere Anſicht über dieſen Gegenſtand bereits ausgeſprochen und fügen hier nur 

noch hinzu, daß es für alle diejenigen, welche ſich der Seidenzucht im Großen zuwenden 
wollen, entſchieden geraten iſt, hierzu verſchiedene Spinnerarten gleichzeitig zu verwen— 

den, damit ein jeder für ſeine Verhältniſſe diejenige Art auswählen kann, die er als die 
zweckmäßigſte befunden hat; wir unſeresteils würden uns für den chineſiſchen Seidenſpinner 

entſcheiden, falls nicht einige, ſpäter aus Nordamerika herbeigeſchaffte Pappel- und Weiden— 
Nachtpfauenaugen ihm den Vorrang ablaufen ſollten, was wir indeſſen ſchon darum nicht 
glauben, weil die beiden genannten Baumarten für die Stubenzucht ſchlechtere Futter— 
pflanzen als die Eiche ſind; Zimmerzucht aber halten wir unter allen Umſtänden für unſere 
Witterungsverhältniſſe als die einzig zuverläſſige Behandlungsweiſe feſt. Jetzt ſcheint die 
Zucht aller dieſer ſtellvertretenden Seidenſpinner wieder zu ruhen. 

Drei Nachtpfauenaugen ohne Glasfenſter in den Augen der ſchön braunen Flügel 
und ohne zu der Gewinnung von Seide verwendbare Raupengeſpinſte ſind in Deutſch— 

land heimiſch: das große Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri), das mitt— 
lere (Saturnia spini) und das gemeinſte von ihnen, das kleine (Saturnia carpini). 
Ihre grünen Raupen tragen weniger auffallend geſtielte Warzen, jedoch den Charakter 
der ausländiſchen, und ernähren ſich in der genannten Reihenfolge von den Blättern des 
Birn⸗ und Pflaumenbaumes, des Schwarzdornes wie der verſchiedenſten Sträucher (Roſen, 
Buchen, Eichen ꝛc.). 

Wie die ſchönſten Sänger unter den Vögeln das ſchlichteſte Kleid tragen, ſo der nütz— 
lichſte unter allen Schmetterlingen, der Seidenſpinner, Maulbeerſpinner (Bombyx 
oder Sericaria mori). Er hat 40 — 45,5 mm Flugweite, iſt mehlweiß, an der Doppel- 
reihe der bei beiden Geſchlechtern langen Fühlerzähne ſchwarz. Von den kurzen Flügeln 
erhalten die vorderen durch tiefen Bogenausſchnitt des Saumes eine ſichelförmige Spitze; 
eine gelbbräunliche Querbinde über beide iſt ebenſo oft ſichtbar wie ausgewiſcht. Der 

äußeren Erſcheinung, aber auch dem Drange nach, ſofort ſich zu paaren, wenn er die Puppe 
verlaſſen hat, iſt der Schmetterling ein echter Spinner, die nackte Raupe, gemeinhin 
„Seidenwurm“ genannt, die vollendetſte aller Spinnerinnen, ihrer äußeren Tracht nach da— 
gegen ſchwärmerartig; denn ſie führt hinten ein kurzes Horn, auch verdickt ſie ihren Hals 
faſt in der Weiſe, wie die Raupe des mittleren Weinſchwärmers (Sphinx Elpenor). Sie 
iſt grauweiß, auf dem Rücken mit braunen Gabel- und rotgelben Augenflecken, an den 

Seiten der vorderen Ringe veränderlich gezeichnet. Ihre einzige Nahrung bilden die Blätter 
des Maulbeerbaumes. Die eiförmigen, geleimten, auswendig von loſen Seidenfäden um— 
gebenen Gehäuſe ſind entweder weiß oder gelb, die beiden Farben, in denen bekanntlich 
die rohe Seide vorkommt. Zwillingsgeſpinſte gehören keineswegs zu den Seltenheiten, 

kommen auch in Form der einfachen vor und liefern dann auch zwei Schmetterlinge. 
Aller Wahrſcheinlichkeit nach ſtammt der Schmetterling aus China, dem Vaterlande 

ſeiner Futterpflanze, und verbreitete ſich mit ihr von Norden nach Süden in der nächſten 

Umgebung, bis unter der Regierung des Kaiſers Juſtinianus zwei perſiſche Mönche 
Maulbeerpflanzen und Eier (Graines), welche ſie entwendet und in ihren ausgehöhlten 
Wanderſtäben verborgen hatten, nach Konſtantinopel einſchmuggelten. Hier wenigſtens 
ward in Europa zuerſt ſeit 520 n. Chr. der Seidenbau betrieben, blieb aber bis in das 

12. Jahrhundert Einzelrecht des griechiſchen Kaiſerreichs, wo die Inſel Kos die bedeutendſte 

Rolle in dieſer Beziehung ſpielte. Von Griechenland aus ward der Seidenbau durch 
Araber nach Spanien verpflanzt. In der Mitte des 12. Jahrhunderts kam er durch den 
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Krieg, welchen Roger II. mit dem Byzantiner Emanuel führte, nach Sizilien und brei⸗ 
tete ſich allmählich über Florenz, Bologna, Venedig, Mailand und das übrige Italien aus, 
unter Heinrich IV. nach Frankreich und von da weiter nach Norden. In Deutſchland 
bildete ſich 1670, und zwar in Bayern, die erſte Seidenbaugeſellſchaft. Friedrich der 

Große nahm ſich dieſes Erwerbszweiges in ſeinen Ländern auf das wärmſte an, und jo 
fand in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Seidenbau überall in Deutſch⸗ 
land Eingang. Die Befreiungskriege gaben der neuen Errungenſchaft einen gewaltigen Stoß; 
denn die Zeiten waren nicht dazu angethan, Seidenraupen zu pflegen und Maulbeer⸗ 
blätter zu pflücken. Die Bäume wurden älter, mehrten ſich nicht, und man achtete ihrer 
kaum, höchſtens die Dorfjugend um der ſüßen Früchte willen. In neueren Zeiten ward 
der Gegenſtand wieder angeregt, von den Regierungen, in Preußen wenigſtens, begünſtigt. 

Man ſetzte Belohnungen auf eine gewiſſe Menge erzielter Geſpinſte aus, pflanzte ſtatt der 
bisher benutzten Bäume Maulbeerhecken, welche weit ſchneller und bequemer das nötige 
Futter liefern, und ſchien ſo auf dem beſten Wege zu ſein, dem Nebenerwerbszweig einen 
neuen Aufſchwung verleihen zu wollen — da mehrten ſich die Berichte aus den ſeiden— 
züchtenden Ländern im Süden Europas über die Krankheitserſcheinungen der „Seiden— 
würmer“ und mochten die Anfänger in Deutſchland kopfſcheu machen; es begannen die 
Zuchtverſuche mit anderen Spinnern und lenkten von dem edelſten aller ab; kurz, Deutſch— 
land erzeugt, ſo viel mir bekannt, bis auf den heutigen Tag im Verhältnis zu dem 

Seidenbedarf ſo gut wie keine Seide! 
Bei der Zucht dieſer Seidenraupen iſt gleichmäßige Wärme (bis ca. 18 R.) weſent⸗ 

licher als bei den vorigen und trockenes Futter die Grundbedingung eines fröhlichen 
Gedeihens, jedoch in nur einmaliger Brut. Die erwachſene Raupe klebt ihren Spinn⸗ 

ſtoff an einen Zweig der Futterpflanze oder an die ihr dargebotene Hürde, zieht den— 
ſelben als einzelne loſe Fäden, die hier und da weiter befeſtigt werden, um ihren 
Körper, damit ſie zunächſt eine Hängematte gewinne. Dieſelbe wird dichter und dichter, 
umſchließt den Raupenkörper immer enger und verbirgt ihn ſchließlich vollſtändig dem 

Blicke des Beobachters. Einige Zeit danach hört man die webende Thätigkeit im Inneren, 
bis zuletzt vollkommene Ruhe eintritt, nachdem die letzte Larvenhaut abgeſtreift iſt. Die 
kräftigſten Geſpinſte, gleichviele von jedem Geſchlechte, werden zur Weiterzucht ausgewählt. 
Die männlichen Puppen ſind nämlich walziger, in der Mitte mehr oder weniger ein— 
geſchnürt, die weiblichen eiförmig. Die Geſpinſte, welche Seide liefern ſollen, müſſen der 

Backofenwärme oder heißen Waſſerdämpfen ausgeſetzt werden, damit die Puppen ſterben 
und der ausſchlüpfende Schmetterling beim Durchbohren des Geſpinſtes den einen, bis 

600 m langen Faden nicht zerſtöre und unbrauchbar mache. Dieſen von außen nach 
innen, dem hohlen Knaule, als welcher ſich das Geſpinſt darſtellt, abzuwickeln, iſt die 
nächſte Aufgabe. Zu dieſem Zwecke werden die Gehäuſe in faſt kochendem Waſſer mit 
Reisbeſen bearbeitet, bis ſich der die Fäden zuſammenhaltende Leim löſt und die Anfänge 
jener zeigen. Die in ſolcher Weiſe vorbereiteten Geſpinſte kommen nun in ein anderes, 
aber nur mit warmem Waſſer gefülltes Becken, welches mit einem Haſpel in Verbindung 
ſteht, deren Einrichtung verſchiedener Art ſein kann. Da der Faden des einzelnen Ge— 
ſpinſtes zu fein ſein würde, jo haſpelt man deren, je nach den Bedürfniſſen, 3-8 und 
noch mehr gleichzeitig ab, welche auf dem „Fadenleiter“, durch gläſerne Ringe gehend, 
infolge des ihnen noch innewohnenden Leimes alle zu einem Faden ſich vereinigen. Bei 
dieſer in der Regel von Mädchen ausgeführten Arbeit iſt auf Gleichmäßigkeit des Fadens 

zu achten, der, je weiter nach innen, an jedem Geſpinſte feiner wird und daher nach dem 
Ende hin der Zuziehung neuer Fäden bedarf. Die nächſte Umhüllung der Puppe läßt 
ſich nicht abwickeln, ſondern bleibt als pergamentartiges Häutchen zurück. 10 - 16 kg 
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friſche („grüne“) Geſpinſte oder 7— 9 gebackene geben nach dem Abhaſpeln ein Kilo— 
gramm Rohſeide, deren weitere Behandlung Gewerken anheimfällt, die uns hier nicht 
intereſſieren. 

Der Kiefernſpinner (Gastropacha pini, ſ. Abbildung S. 414) gehört überall, wo 
Kiefern wachſen, nicht zu den Seltenheiten, ſeine ſchöne Raupe (Fig. d) zu den vom Forſt⸗ 
mann gefürchtetſten. Sie findet ſich halb erwachſen oder noch kleiner im Winterlager unter 

Moos und zwar im Bereiche des Schirmes 60 — 80 jähriger Beſtände. In einer Höhlung, 
uhrfederartig zuſammengerollt, liegt fie hier feucht, wird auch ſteif, wenn der Froſt die Erde 

durchdringt. Weicht der Froſt, ſo bekommt ſie wieder Geſchmeidigkeit und bäumt je nach der 
Witterung früher oder ſpäter, beſtimmt dann, wenn im Reviere der Wärmemeſſer auf + SR. 
ſteht, wieder auf. Iſt ſie gegen Ende April oben in den Nadeln angelangt, ſo kommt ſie meiſt 

nicht wieder herunter, es ſei denn kurz vor der Verwandlung. In Braun und Weißgrau 
beſtehen ihre beiden Hauptfarben, welche in verſchiedenen Schattierungen und Anordnungen 
miteinander wechſeln und ſtellenweiſe filzige Behaarung mit dem herrlichſten Perlmutter— 
glanze tragen. Die Einſchnitte des zweiten und dritten Ringes bilden ſogenannte Spiegel, 
je einen ſtahlblauen Samtfleck, welcher erſt dann recht ſichtbar wird, ſobald die Raupe die 
Stellung in unſerer Abbildung annimmt; hierzu kann man ſie leicht veranlaſſen, wenn 

man ſie berührt oder irgendwie reizt, dann ſchlägt ſie überdies mit dem Vorderkörper 
nach den Seiten hin und her. Zur Verpuppung ſpinnt ſie ein geſchloſſenes Gehäuſe (Fig. e), 
nicht immer zwiſchen den abgefreſſenen Nadeln, ſondern auch unten am Stamme zwiſchen 
Rindenſchuppen. Häufig kommt ſie aber auch gar nicht dazu, ſondern bietet einen traurigen 
Anblick. Hunderte von Schlupfweſpenlärvchen ſchmarotzten in ihrem Leibe und kamen 

zuletzt daraus hervor, um ſich auf der allein von ihr noch übrigen Haut in ſchneeweiße 
Püppchen zu verwandeln (Fig. i). Namentlich die kranken Raupen ſcheinen in ihrer 
Angſt von den Bäumen herabzuſteigen; denn ich habe in Revieren, wo ſie nur einzeln 
vorkamen, dergleichen geſpickte Bälge in auffälligen Mengen bis in Mannshöhe und tiefer 
an den Stämmen kleben ſehen. Die geſunde Puppe im Geſpinſte braucht etwa drei 
Wochen zu ihrer Entwickelung, ſo daß um die Mitte des Juli der Schmetterling fliegt. 
Er zeigt ſich in der Färbung ebenſo veränderlich wie die Raupe, hat indes für gewöhn— 
lich das Ausſehen, welches uns umſtehend vorgeführt iſt; Grau und Braun in verſchie— 

denen Miſchungen kommen auch ihm zu. Ein weißes Mondfleckchen auf dem Vorderflügel 
und eine unregelmäßige ſchmälere oder breitere rotbraune Querbinde dahinter machen 
ihn leicht kenntlich. Das größere Weibchen (Fig. b) iſt ſehr träger Natur, aber auch 
das Männchen (Fig. a) fliegt nicht leicht bei Tage. Daß die Schmetterlinge bisweilen 
weitere Züge unternehmen, lehrte mich vorzeiten der ſonderbare Umſtand, daß ich eine 
Geſellſchaft von ungefähr acht Stück beiderlei Geſchlechts an einer Glocke auf dem Kirch— 
turm ſitzend antraf, in einer Gegend, in welcher ſtundenweit keine Kiefern wuchſen. Auch 
Ratzeburg gedenkt einzelner Fälle, welche auf ſolche Wanderungen hinweiſen. Das befruch— 
tete Weibchen legt alsbald nach der Paarung, welche meiſt am Abend ſeines Geburtstages 
erfolgt, 100 — 200 Eier an den Stamm (Fig. c), an die Nadeln oder auch an einen 
Zweig in größeren oder kleineren Partien bei einander. Dieſelben ſind lauchgrün, kurz 
vor dem Ausſchlüpfen im Auguſt grau. Daß auch ſie unter den Schmarotzern ihre Lieb— 
haber finden, haben wir bereits früher erfahren und in einem Teleas den einen davon 
kennen gelernt, welcher bis zu zwölf Stück aus einem Eie erzogen worden iſt. Das junge 
Räupchen begibt ſich ſofort auf die Nadeln, beſchabt dieſelben zuerſt, kann ſie aber bald 
mit Stumpf und Stiel verdauen. Man hat nach ſorgfältig angeſtellten Beobachtungen 
ausgerechnet, daß eine regelrecht ſich entwickelnde Raupe durchſchnittlich 1000 Nadeln braucht, 
um die Verpuppungsreife zu erlangen, und daß eine halbwüchſige in 5 Minuten mit 
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einer fertig wird, wenn fie ſich nicht unterbricht. Daraus geht hervor, daß Maſſen von 
ihnen etwas leiſten können. Nachrichten über Schäden durch den Fraß dieſer Raupe hat 
man ſeit dem Jahre 1776. Nur eine einzige Mitteilung, welche mir von einem Forſt⸗ 
beamten zugegangen iſt, mag den Beweis liefern, in welchen ungeheuern Maſſen dieſer 

BITTE a . FT SR 

Kiefernſpinner (Gastropacha pini): a Männchen, b Weibchen, e Eier, d Raupen, e Puppengeſpinſt, ſowie einige feiner 
Feinde: (t) der Puppenräuber nebſt (8) Larve, (b) die Sichel- und (i) die Eierweſpe des Spinners. Alle natürliche Größe. 

Spinner auftreten kann. In dem Revier Möllbitz bei Wurzen wurden im Jahre 1869: 

1 Zentner 49 Pfund Eier, 64 Dresdener Scheffel weibliche Schmetterlinge und 124 Scheffel 
Raupen geſammelt, ohne den Feind bewältigen zu können. Alle Verſuche, dieſes Ziel zu 
erreichen, wären ungenügend, wenn nicht die Natur ſelbſt in den mancherlei Schlupf— 
weſpen ſeinen allzugroßen Vermehrungen Schranken ſetzte, einen Pilz (Botrytis Bassiana) 
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im Körperinneren wuchern ließe, welcher ihnen den ſicheren Tod bringt; ja, ſelbſt 

Fröſche hat man auf den Bäumen angetroffen, auf welchen die Raupen in verheerenden 

Mengen ſaßen. 
Wer hätte nicht ſchon an den Stämmen der Obſtbäume Ende Mai, Anfang Juni 

die hellblaue, braun⸗ und gelbſtreifige Raupe, über deren Rücken außerdem noch ein weiß— 

licher Mittelſtreifen läuft, und deren blauer Kopf zwei ſchwarze Flecke trägt, in gedrängten 
Scharen bei einander ſitzen und luſtig mit dem Vorderteile ihres Körpers hin und her 

ſchlagen ſehen, wenn ihr die Sonne recht warm auf den Leib ſcheint? Dieſelbe, auch 
Livreeraupe wegen der bunten Streifen genannt, entſchlüpfte im Frühling dem faſt 

ſteinharten Ringe von Eiern, welcher ſich um einen Zweig windet und wegen gleicher 
Färbung mit dieſem ſchwer 
zu erkennen iſt. Bis zur 
dritten Häutung ungefähr 
lebt die Raupe mit den 
Geſchwiſtern vereint, und 
ſilberglänzende Fäden ver⸗ 
raten die Straße, welche 
ſie zu wandern pflegen, 
wenn es zu Tiſche und 
von da nach dem gemein: 
ſamen Ruheplätzchen geht. 

Inſofern die geſellige Ver: 
einigung zuſammengehöri— 
ger Brut ein Neſt genannt 165 8 | TR 

N, A r Ik FW, werden kann, lebt auch 0 % NN TER | 
dieſe Raupe neſterweiſe; da f 8 i i 

. . : Weibchen des Ringelſpinners (Gastropacha neustria), feine Eiringe, Raupen 

ſie aber kein Neſt ſpinnt, und Puppe. Natürliche Größe. 
ſo iſt der Begriff des Rau⸗ 
penneſtes hier ein anderer, als wir ihn beim Baumweißling bereits kennen lernten und 
weiterhin noch finden werden. Erſt dann, wenn ſie erwachſener iſt und mehr Futter be— 
darf, ſcheint jeder die allzugroße Nähe der Schweſtern eine Beeinträchtigung der eignen 

Bedürfniſſe in ſich zu ſchließen, und man zerſtreut ſich daher mehr und mehr. Erwachſen 
ſpinnt ſie, am liebſten zwiſchen Blättern, ein gelbliches, in der Regel mehlig beſtäubtes, 
geſchloſſenes Gehäuſe, in welchem die ſtumpfe, gleichfalls ſtark bepuderte Puppe einige 
Wochen ruht; denn im Juli und Auguſt erſcheint der Ringelſpinner (Gastropacha 

neustria), wie man den Schmetterling wegen der Art des Eierlegens genannt hat. Am 
Tage ſitzt er verſteckt und träge, erſt mit einbrechender Dunkelheit beginnt der Hochzeits— 
reigen. Eine licht ockergelbe Grundfarbe iſt das gewöhnliche Kleid, und die helleren, faſt 
geraden und unter ſich ziemlich gleichlaufenden Querlinien unterſcheiden dieſe Art von einer 
ſehr ähnlichen, der Gastropacha castrensis, deren noch buntere, ſchön goldigbraune Raupe 
geſellig an Wolfsmilch lebt. — Die beiden näher beſprochenen und noch zahlreiche andere 
Spinner Europas und Amerikas hat man zur Sippe der Glucken vereinigt, ſo genannt, 
weil viele von ihnen in der Ruhe einen Streifen der Hinterflügel über den Vorderrand 
der vorderen heraustreten laſſen, ſo daß ſich die Flügel etwas ausbreiten, wie die einer 
Gluckhenne, welche ihre Küchlein darunter verbirgt. Bei dem etwas abweichenden Ader— 
verlaufe, welchen die Flügel mancher zeigen, ſtimmen ſie doch in folgenden Merkmalen 
überein: die kräftigen, verhältnismäßig kurzen Vorderflügel haben zwölf Rippen, keine 
Anhangszelle und eine nicht gegabelte Innenrandsrippe, die kurz gefranſten breiten 
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Hinterflügel keine Haftborſte, zwei Innenrandsrippen, deren hintere in den Afterwinkel 
mündet. Bei beiden Geſchlechtern ſind die Fühler, welche zwiſchen viertel und halber 

Vorderflügellänge ſchwanken, zweireihig gekämmt, die Zähne des Männchens lange Kamm⸗ 

zähne, die des Weibchens meiſt ſehr kurze Sägezähne. Punktaugen fehlen, ebenſo an den 
hinterſten Schienen der kurzen, ſtarken Beine ein oberes Sporenpaar. a 

Eine in mehr als einer Hinſicht höchſt intereſſante Sippe bilden die Sadträger 
(Psychina), darum ſo genannt, weil die Raupen in einem Futterale ſtecken, welches 
ſie ſich aus den verſchiedenſten Pflanzenteilen und in der mannigfachſten Anordnung der⸗ 

ſelben anfertigen, jede jedoch ſo eigenartig, daß man den Sack kennen muß, um mit 
Sicherheit den Schmetterling von einem anderen, ungemein ähnlichen unterſcheiden zu 
können. Eine zweite Eigentümlichkeit beſteht in der Flügelloſigkeit der Weibchen, von 
welchen viele den Sack, in welchem ſich die Raupe ſtets verpuppt, nicht verlaſſen und viel 
eher einer Made, als einem vollkommenen Kerfe ähnlich ſehen, am allerwenigſten einem 
Schmetterlinge. Andere haben Beine und Fühler und ſetzen ſich wenigſtens auf die Außen⸗ 
ſeite ihrer Wiege. Die in der Regel zottig behaarten, düſter gefärbten und zeichnungs⸗ 
loſen Männchen erweiſen ſich als muntere Geſellen, welche aus weiter Ferne das andere 
Geſchlecht wittern, in haſtigem Fluge herbeikommen und womöglich in die Schachtel ein— 
dringen, in welche der Sammler ein ihrer Art zugehöriges Weibchen einſperrte. Die 
Fühler ſind buſchig gekämmt, und zwar in der gewöhnlichen Weiſe doppelt, Taſter und 
Rüſſel fehlen oder verkümmern mindeſtens ſehr ſtark. Die Vorderflügel haben eine 
meiſt nach dem Saume zu gegabelte Innenrandsrippe, die Hinterflügel deren drei und 
eine Haftborſte. Im übrigen unterliegt der Rippenverlauf je nach der Art verſchiedenen 
Abänderungen. Sie fliegen bei Tage und in der Dämmerung und legen ruhend die 
Flügel dachförmig auf den Hinterleib. Zu den zwei erwähnten kommt noch eine dritte 
Eigenheit, welche zwar nicht zur Regel wird, aber doch einzelne Arten betrifft. Man hat 
nämlich jungfräuliche Geburten (Parthenogeneſis) bei einigen beobachtet, Fortpflanzung 
ohne vorangegangene Befruchtung; ja, bei einer, der Psyche helix, welche aus Sand⸗ 
körnchen einen Sack verfertigt, der einem Schneckenhaus der Gattung Helix nicht un- 
ähnlich, kannte man das Männchen noch gar nicht, wenigſtens nicht ſeine Zugehörig⸗ 
keit zu dieſer Art, bis Claus (1866) aus Tiroler Raupen, welche ſich mit Teucrium 

Chamaedrys und Alyssum montanum füttern ließen, dieſelben erzog, nachdem er ſolche 
bereits in der Raupe erkannt hatte. Die Säcke beider unterſcheiden ſich außer durch ge⸗ 

ringere Größe des männlichen auch noch dadurch, daß bei letzterem die obere ſeitliche 
Offnung nicht viel über eine einzige Windung von der unteren Eingangsmündung ent⸗ 
fernt liegt, während dieſe Entfernung beim weiblichen Sacke faſt deren zwei beträgt. — 
Mitte Juni waren ſämtliche Räupchen verpuppt, und am 1. Juli erſchien das erſte, am 
10. das zweite Männchen. Durch die großen, dunkel ſchokoladenbraunen Vorderflügel, die 
dichte Behaarung des 3 mm langen Körpers und durch die große Hinfälligkeit zeichneten 
fie ſich aus; denn fie ſtarben ſchon am erſten Tage ab. Beobachtungen von jungfräulicher 
Fortpflanzung wurden außerdem an Psyche unicolor, P. viciella und P. apiformis, 

ſowie vereinzelt und ausnahmsweiſe an einigen größeren Spinnern, namentlich am Maul⸗ 
beer⸗Seidenſpinner, angeſtellt. Bei dieſer Gelegenheit ſei hinzugefügt, daß bei einigen Sack⸗ 
trägern unter den Motten, Talaeporia nitidella, Solenobia lichenella und S. trique- 
trella die Parthenogeneſis ſehr gewöhnlich auftritt. 

Die Pſychenraupen bedürfen bei ihrer Lebensweiſe zwar der ſechs hornigen Bruſt⸗ 
füße, welche ſie mit den dazu gehörigen Körperteilen herausſtecken, um, ihr kleines Haus 
mit ſich ſchleppend, an Baumſtämmen, Grasſtengeln, Holzplanken ꝛc. umherzukriechen und 



Gemeiner Sadträger. i 417 

ſich Futter zu ſuchen, die übrigen Füße ſind überflüſſig und daher zu Wärzchen verküm— 
mert oder ſpurlos verſchwunden. Um fi zu verpuppen, verlaſſen die meiſten Pſychinen 

ihre Futterpflanze und ſpinnen die vordere Mündung ihres Sackes an einen Baumſtamm, 
einen Bretterzaun, einen Stein und dergleichen feſt. Sodann kehrt ſich die Raupe um, 
mit dem Kopfende gegen die hinten freie Mündung. Die beiderſeits ſtumpf gerundete 
Puppe des Weibchens zeigt wenig Bewegung und bleibt, auch wenn der Schmetterling 
auskriecht, am Grunde des Gehäuſes liegen, während die geſtreckte, mit Borſtenkränzen 
ausgerüſtete männliche ſich vor dem Ausſchlüpfen bis zur Hälfte aus dem hinteren Ende 

des Säckchens hervorarbeitet. 
Der gemeine Sackträger, Mohrenkopf (Psyche unicolor oder graminella), 

mag als die verbreitetſte Art ein Bild von dieſen intereſſanten Faltern geben. Er zeichnet 
ſich zunächſt dadurch aus, daß die Raupen der verſchiedenen 
Geſchlechter verſchiedene Säcke fertigen. Der große Sack des 

Männchens (e) trägt im vorderen Teile allerhand umfang: 
reiche Pflanzenabfälle, der des Weibchens (b) hat eine weit 
gleichmäßigere Oberfläche und wird nie ſo lang wie jener. 
Da die Raupe überwintert, findet man die Säcke vom Spät⸗ 
herbſt ab an geſchützten Orten, beſonders auch an Baum— 
ſtämmen feſtgeſponnen. Mit dem Erwachen alles Lebens im 
nächſten Frühling beißt die Raupe die jenen feſthaltenden 
Seidenfäden durch, ſucht Gras auf, um ſich weiter zu er— 
nähren, bis etwa Mai oder Anfang Juni, zu welcher Zeit 
die Verpuppung in der vorher angegebenen Weiſe erfolgt. 
In unſerer Abbildung erſcheint der weibliche Sack bereits 
angeſponnen, der männliche ſucht ſich an dem Stamme erſt 
noch einen guten Platz dazu. Die Raupe iſt gelblich, grau— 
ſchwarz punktiert, die Puppe gelbbraun. Nach ſpäteſtens 55 
4 Wochen erſcheint der Schmetterling. Das ſchwarzbraune { 1 

a 

Männchen (a) hat weiße Franſenſpitzchen und einzelne weiße ; | 

Zottenhaare am Bauche, an den Hinterſchienen nur End— Nor, 
ſporen. Die traurige Geſtalt des madenförmigen Weibchens 
(d), nachdem es die Puppe (c) verlaſſen, kommt gar nicht Gemeiner Sackträger (Psyche 

g 15 5 . ; unicolor): a Männchen, b weiblicher 
zum Vorſchein, hält ſich vielmehr am hinteren offenen Ende Sack, gionen, e duc Pe 
des Sackes auf und wartet in Demut bis — — Einer kommt, 0 N N 1 925. 11 

5 „ . 72 5 9 er Raupe, t männliche Puppe. Na ür⸗ 

um zu freien. Der Hinterleib des Männchens beſitzt eine liche Größe. 8 8 
ungemeine Streckbarkeit und kann behufs der Paarung tief 
in den weiblichen Sack hineingeſteckt werden, wo ihm das zapfenartige Ende des weiblichen 
Hinterleibes entgegenkommt. Dieſem fehlt nämlich eine Legröhre ebenſo wie entwickelte 
Augen, gegliederte Fühler und ordentliche Beine. Es wurde oben bemerkt, daß bei dieſer 
Art jungfräuliche Fortpflanzung beobachtet worden ſei. Ich will dies nicht leugnen, aber 
doch auf zwei Umſtände aufmerkſam machen, welche dazu angethan ſind, eine Täuſchung 
zu veranlaſſen und zu allergrößter Vorſicht bei derartigen Beobachtungen aufzufordern. 
Nach erfolgter Begattung ſchiebt ſich das Weibchen in die verlaſſene Puppenhülſe zurück, 
um ſeine Eier in dieſelbe abzuſetzen. Wie leicht kann es nun geſchehen, daß man es 
einſammelt und bei näherer Unterſuchung für eine Puppe hält; kommen ſpäter junge 
Pſychenraupen zum Vorſchein, ſo liegt die Behauptung nahe, daß hier Parthenogeneſis 
ſtattgefunden habe. Aber nicht bloß die Puppenhülſe wird voll Eier gepfropft, ſondern der 
ganze Sack, welcher ſich dann dem Auge und Gefühle prall darſtellt, als wenn er bewohnt 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 27 



418 Dritte Ordnung: Schmetterlinge; fünfte Familie: Spinner. 

wäre, und beſonders glaubt man die Puppe darin zu fühlen, und hierin liegt eine weitere 

Möglichkeit der Täuſchung. Die Geſchlechtsorgane des Weibchens ſind vollkommen entwickelt 
und weiſen entſchieden darauf hin, daß, wenn ohne vorhergegangene Befruchtung Eier gelegt 
wurden, welche ſich entwickelten, ein einzelner Ausnahmefall vorlag. Sobald die Räupchen 
die Eiſchalen verlaſſen haben, ſpinnt ſich jedes ſein Häuschen, welches anfangs, wie wir 
auch an der Spitze des männlichen ſehen, ohne Bekleidung iſt und nur aus den Seiden⸗ 

fäden des Spinnſtoffes beſteht; erſt mit der durch das Wachstum der Raupe bedingten 
Vergrößerung werden fremde Gegenſtände eingewebt. Ich habe übrigens allen Grund, an- 
zunehmen, daß bei gewiſſen Arten das Futteral nicht durch Anſatz vergrößert, ſondern auf— 
gezehrt und durch ein größeres, neues erſetzt wird. Lange Zeit dient der jungen Raupe 
die Geburtsſtätte als Schutz und zur Ernährung, nach und nach trennt man ſich, und jede 
geht ihren eignen Weg. — Wieder anders geſtalten ſich die Verhältniſſe im einzelnen bei 
der Gattung Fumea und einer dritten, Epichnopteryx (zu ihr gehört unter anderen 

EIN 

NE 

Rotſchwanz (Dasychira pudibunda), Männchen, Puppengeſpinſt, Raupe; alles natürliche Größe. 

die obenerwähnte helix), deren Arten im weiblichen Geſchlechte etwas mehr entwickelt ſind 
als die der Gattung Psyche. 

Die Sippe der Lipariden zeichnet ſich aus durch breite, kurzfranſige Hinterflügel ohne 
Haftborſte, aber mit 2 Innenrands- und außerdem noch 6 oder 7 Rippen, von denen 
Rippe 4 und z dicht beiſammen entſpringen, 8 aus der Wurzel kommt und bald nachher 
die obere Mittelrippe nur berührt oder mit ihr verbunden bleibt. Nebenaugen fehlen. 
Mehrere Arten dieſer Sippe haben durch den Fraß ihrer Raupen mehr Aufmerkſamkeit auf 
ſich gelenkt, als es die Einfachheit ihres Kleides vermocht haben würde. 

Der Rotſchwanz, Buchenſpinner, Kopfhänger (Dasychira pudibunda) — 

wollten wir ſeine wiſſenſchaftlichen Namen in das Deutſche übertragen, müßten wir ihn den 
„verſchämten Wollfuß“ nennen — iſt ein heller und dunkler, graubraun und weiß ge— 

zeichneter Spinner, deſſen Weibchen noch matter und verwiſchter erſcheint als das hier vor- 

geführte Männchen. Er fliegt Anfang Juni und macht ſich in keinerlei Weiſe bemerklich. 

Seine Raupe aber fällt nicht nur durch ihre Schönheit auf, ſondern richtet ſogar manchmal 
an jungen Buchenbeſtänden erheblichen Schaden an. Auf Eichen findet man ſie gleichfalls, 
mehr im nördlichen Deutſchland. Sie gehört zu den Bürſtenraupen, iſt für gewöhnlich 
ſchwefelgelb, nur am hinterſten Haarpinſel (dem Schwanze) rot, bisweilen haben auch die 
übrigen Haare einen ſchön roſenroten Hauch. Sie liebt die Stellung, in welcher wir ſie 
hier erblicken, „hängt den Kopf“ und läßt die prächtig ſamtſchwarzen Spiegel zwiſchen den 
vorderen Bürſten dann ſehr deutlich ſehen. In der Jugend gleitet ſie bei der Erſchütterung 
des Buſches, auf welchem ſie frißt, an einem Faden herab, erwachſen thut ſie es nicht, 
ſondern fällt frei und liegt nach innen gekrümmt und einen Kreis bildend, indem ſich das 
Leibesende über den Kopf legt, ruhig auf dem Boden, bis ſie die Gefahr beſeitigt glaubt. 
Dann rafft ſie ſich auf und beſteigt ihren Wohnplatz von neuem. Im Oktober ſucht ſie zur 
Verpuppung das dürre Laub des Bodens auf, fertigt ein lockeres, mit den Haaren ver⸗ 
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miſchtes Gewebe, in dieſem ein zweites, feſteres Geſpinſt, welches aber noch locker genug 
iſt, um die dunkelbraune Puppe durchſcheinen zu laſſen. 

Nach einem Berichte des Oberförſters Fickert auf Rügen, wo die Raupe ſeit 200 Jahren 
hauſt, kam der ſtärkſte Fraß im warmen Sommer 1868 zu ſtande, indem ſämtliche Buchen 
der Stubbenitz auf einer Fläche von mehr als 2000 Hektar ſchon Ende Auguſt vollſtändig 

entlaubt waren. Nach der Buche kamen Ahorn, Eiche, Haſel und ſämtliche kleine Geſträuche, 
zuletzt Eſpe, Erle, Lärche, Birke an die Reihe; ſelbſt die Ränder der Fichtennadeln wurden 
befreſſen, dagegen Eſchen gänzlich verſchont, während bei einem früheren Fraße die Eſchen 
vor den Erlen und Birken in Angriff genommen wurden. Es iſt überhaupt eine öfter ge— 
machte Erfahrung, daß dann, wenn ein Kerf in ungewöhnlich großen Maſſen auftritt, keine 
Regel hinſichtlich der Reihenfolge der angegriffenen Pflanzen aufgeſtellt werden kann. Der 
Rotſchwanz war über den ganzen Waldkörper der Stubbenitz verbreitet; auffällig wurde 
ſein Fraß zunächſt nur da, wo größere 
Maſſen vereinigt waren, breitete ſich all: 
mählich ringförmig aus und griff ſchnell 
um ſich; denn ſobald das Laub anfing, 
lichter zu werden, genügten 8 Tage, um 
100 — 200 Hektar vollkommen kahl er: 
ſcheinen zu laſſen. Die Stämme waren 
jetzt dicht bedeckt mit auf- und abkriechen— 

den Raupen, welche vergeblich nach Nah— 
rung ſuchten und zuletzt maſſenhaft am 

Boden umkamen; denn ſobald erſt 3 oder 
4 Raupen ringend aneinander geraten, 
hört jedes weitere Fortſchreiten auf. An 

Ortlichkeiten, 8 zwei Fraßringe 60: Weidenſpinner (Dasychira salieis) nebſt Raupe und Puppe, aus 
ſammenſtießen, war die Anhäufung eine welcher eine Schlupfweſpe kriecht. Natürliche Größe. 
ſo überraſchende, daß man unter einer 

Buche zwiſchen 5 und 6 Scheffel ſammeln konnte. Nur an zwei Ortlichkeiten von ge— 
ringerer Ausdehnung reichte für eine Sehne des fortſchreitenden Kreiſes die Nahrung bis 

zur Zeit der Verpuppung aus. Dort erfolgte dieſelbe auch maſſenhaft in dem Boden— 

überzug, dem oben aufliegenden Laube und an den bemooften Stämmen. 
Der Weidenſpinner (Das ychira salicis) iſt weiß, ſchwach beſchuppt und atlas— 

glänzend, die Kammzähne der Fühler und Ringe an den dicht behaarten Beinen, deren 
hinterſte an den Schienen nur Endſporen haben, ſind ſchwarz. Er iſt es, der in den warmen 
Nächten des Juni und Juli geiſterhaft und oft zu Tauſenden um die ſchlanken Pappeln 

unſerer Landſtraßen umherflattert und von den Fledermäuſen weggefangen wird, ſo daß die 
abgebiſſenen Flügel auf der Straße ausgeſtreut liegen. Am Tage erglänzen ſie aus weiter 
Ferne an den Stämmen, fallen herab, wenn Sperlinge und andere Vögel unter ihren Scharen 
ſich ein Mahl bereiten, und beſtreuen, zertreten, halbtot umherkriechend, im Staube ſich 
wälzend, den Boden. Das befruchtete Weibchen klebt ſeine Eier in kleinen Inſeln zwiſchen 
die Rindenſchuppen der Stämme. Sie ſind in einen gleichfalls wie Atlas glänzenden Schleim 
eingebettet und darum leicht ſchon aus der Entfernung zu erkennen. Im nächſten Frühjahr, 

bisweilen noch im Herbſte, dann aber zu ihrem Verderben, weil der Winter ſie tötet, kriechen 
die mäßig behaarten, rot bewarzten Raupen daraus hervor, fallen alsbald durch die ſchwefel— 
gelbe oder weiße Fleckenreihe längs des braungrauen Rückens in die Augen und freſſen 
bisweilen die Pappeln oder Weiden (an beiden ſitzen ſie gleich gern) vollſtändig kahl. Ende 

Mai hängen die beweglichen, glänzend ſchwarzen Puppen, welche mit zerſtreuten gelben 
27 * 
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Haarbüſchchen beſetzt ſind, hinter einigen Fäden an den Stämmen oder loſe zwiſchen wenigen 
Blättern der Futterpflanze. 

Der Goldafter (Porthesia chrysorrhoea, Fig. 1— 6) iſt gleich dem vorigen ein⸗ 
farbig weiß, aber an der Hinterleibsſpitze rotbraun gefärbt; dieſelbe endet beim ſchlankeren 
Männchen (Fig. 1) in einen Haarpinſel, beim Weibchen knopfartig verdickt. Die Fühler⸗ 
ſtrahlen ſind roſtgelb und die Gattung von der vorigen dadurch unterſchieden, daß die 
Hinterſchienen in der Nähe der Mitte ein zweites Sporenpaar tragen, daß Rippe 6 und 7 der 
Hinterflügel aus gemeinſamem Stiele kommen, und daß Rippe 10 der Vorderflügel aus 8 
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5) Fühler des Männchens, 6) Flügelſtück desſelben. 7) Raupe des Schwanz (Porthesia auriflua), 9) ein Glied derſelben, 
8) Federhärchen des letzteren; 5, 6, 8 und 9 ſtark vergrößert. 

entſpringt. Dieſer Spinner erſcheint gleichzeitig mit dem vorigen, führt dieſelbe Lebensweiſe, 
nur weiß er ſich mehr an der Rückſeite der Blätter verſteckt zu halten, und beſchränkt ſich nicht 
auf Weiden und Pappeln, ſondern ſitzt an faſt allen Waldbäumen (Eiche, Buche, Hainbuche, 
Rüſter, Weide, Schwarzdorn), auch an den meiſten Obſtbäumen, an Roſen und anderen 
Zierſträuchern der Gärten. Auf allen dieſen findet man Anfang Juli das Weibchen damit 
beſchäftigt, ſeine Eier zu legen, und zwar gewöhnlich an die Kehrſeite der Blätter (Fig. 2). 
Vermittelſt zweier Schuppen der Leibesſpitze rupft es die roſtbraunen Haare aus dem Hinter⸗ 
leibsknopf und bettet in dieſe die gleichzeitig gelegten Eier, welche in einen Haufen über⸗ 
einander gepackt werden. Die hinteren Filzhaare des Polſters kommen zuerſt an die Reihe, 
ſpäter die anderen, jo daß zuletzt, wenn nach 1— 2 Tagen das Geſchäft abgethan, ein ſo— 
genannter „kleiner Schwamm“ fertig, auch das Afterpolſter faſt gänzlich von der Leibesſpitze 
verſchwunden iſt. Auf jenem Schwamme, welcher länglich und dicker iſt als der Hinterleib, 
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bleibt das nun erſchöpfte Weibchen bisweilen tot hängen oder fällt herab. Nach 15— 20 Tagen, 
alſo Ende Juli, auch ſpäter, kriechen die Räupchen aus und benagen die Blätter ihrer 
nächſten Umgebung. Sie ſind ſchmutzig gelb am Kopfe, Nacken und Reihen von Rückenpunkten 
ſchwarz. Allmählich ſpinnen ſie ein Neſt, welches immer dichter gewebt wird, je näher die 
rauhe Jahreszeit kommt, und immer bemerkbarer, je mehr das Laub herabfällt; in ihm 
findet man meiſt den Eierſchwamm. Dies ſind die ſogenannten großen Raupenneſter. 
Im nächſten Jahre zeigen die Raupen ihr Erwachen durch Ausfreſſen der Knoſpen an, 
ſonnen ſich in den Aſtgabeln und gehen in das alte Neſt zurück oder ſpinnen ein neues, 

welches ſie gleichfalls verlaſſen, ſobald fie größer geworden find. Ende April erfolgt die 
zweite Häutung (die erſte war der Überwinterung vorausgegangen) gegen Ende Mai 
die dritte. Die erwachſene Raupe (Fig. 3) iſt ſtark behaart und dunkelbraun, hat vom 
4. Ringe an je einen weißen Seitenfleck, vom 6.—10. zwei rote, etwas geſchlängelte 
Rückenſtreifen und je eine ziegelrote Warze mitten auf dem 9. und 10. Ringe. 
In der erſten Hälfte des Juni wird ſie in einem loſen, durchſcheinenden Geſpinſte zwiſchen 
Blättern zu einer ſchwarzbraunen Puppe (Fig. 4). Dieſe Raupen ſind es in erſter Linie, welche 
unſeren Obſtbäumen ſtark zuſetzen und nicht ſelten durch ihr maſſenhaftes Auftreten Zeugnis 
von der un verantwortlichen Nachläſſigkeit der Baumbeſitzer ablegen, da während des Winters 
oder im zeitigſten Frühjahr das Abſchneiden und Verbrennen der ſo leicht zu erkennenden 
Raupenneſter doch ein ſo bequemes Mittel an die Hand gibt, ſich dieſes Feindes der Obſt— 
bäume zu bemächtigen. Wer durch gewiſſenhafte Handhabung der Raupenſchere ſeine Bäume 
zu ſchützen ſucht, darf das Buſchwerk und die lebenden Zäune um dieſelben nicht unberück— 
ſichtigt laſſen, da dieſe, beſonders wenn ſie aus dem beliebten Weißdorn beſtehen, wahre 
Brutſtätten dieſes Ungeziefers bilden! 

Der Schwan oder Gartenbirnſpinner (Porthesia auriflua) iſt dem Goldafter 
ungemein ähnlich, nur ſind die Afterbüſchel lichter, mehr goldgelb, ſo daß ihm der deutſche 
Name des vorigen mit größerem Rechte gebührte, und überdies hat der Innenrand der 
Vorderflügel einen ungewöhnlich langen Franſenſaum. Seine Lebens- und Entwickelungs— 
geſchichte iſt beinahe dieſelbe; der goldgelbe Eierſchwamm findet ſich weniger im Walde 
als in Gärten und Hecken, aber auch hier weit einzelner. In einem Punkte gehen beide 
Spinner aber weſentlich auseinander. Nach der erſten Häutung vor Wintersanfang zer— 
ſtreuen ſich die Räupchen; jede einzelne ſucht an den gewöhnlichen Verſtecken ein Unter— 
kommen, ſpinnt ſich hier jedoch in ein weißes Futteral ein. Erwachſen (Fig. 7, S. 420) iſt 

ſie ſchwarz, hat einen zinnoberroten Doppelſtreifen längs des Rückens, einen einfachen über 
den Füßen, eine wellige, weiße Seitenlinie und auf dem vierten, fünften und letzten Ringe 

einen ſchwarzen, weiß beſtäubten Haarbüſchel. Weil ſie weniger die Geſelligkeit liebt wie 
die vorige, ſo kann ſie zwar deren Zerſtörungswerk unterſtützen, nie aber durch ihre Art 
allein ſo beträchtlichen Schaden anrichten. 

Der Schwammſpinner, Dickkopf (Ocneria dispar, ſ. Abbild., S. 422), unter⸗ 
ſcheidet ſich im Aderverlauf der Flügel dadurch von den beiden vorigen, daß im Vorderflügel 
Rippe 10 aus 7 entſpringt und im Hinterflügel Rippe 6 und 7 aus einem Punkte, nicht aus 
einem gemeinſchaftlichen Stiele kommen. Die vier Sporen an den Hinterſchienen haben beide 
Gattungen miteinander gemein. Den wiſſenſchaftlichen Namen führt dieſer Spinner mit 
voller Berechtigung; denn beide Geſchlechter haben ein ſo verſchiedenartiges Anſehen, daß 
der Unkundige jedes für eine beſondere Art anſprechen könnte. Das kleinere, graubraune 
Männchen (Fig. 1) hat einige mehr oder weniger ausgeprägte ſchwarze Zackenbinden über die 
Vorderflügel und lange Kammzähne an den Fühlern, welche ihnen die Umriſſe eines Haſen— 
ohres verleihen. Das außerordentlich plumpe und träge Weibchen hat ſchmutzig weiße Flügel, 
deren vordere ähnliche ſchwarze Zackenbinden tragen, und einen braunen, knopfartigen Haar— 
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wulſt am Ende des häßlichen Hinterleibes. Beide find Ende Juli oder im Auguſt der matt; 
ſchwarzen Puppe entſchlüpft. In den Abendſtunden geboren, ſcheinen ſie auch nur während 
der Nachtzeit berechtigt zu ſein, den beiden Trieben zu folgen, von welchen allein nur alle 
vollkommenen Kerfe beſeelt ſind: zu leben und leben zu laſſen. Kaum ſind dem Männchen 
ſeine Schwingen gewachſen, ſo fliegt es in wilder Luſt umher, wie ein Schatten gleitet es 

an uns vorüber und ift im Augenblicke wieder verſchwunden, weil ſein fledermausartiger 
Flug und die Dunkelheit uns nicht vergönnen, ihm mit den Augen zu folgen. Am anderen 

Tage finden wir es wieder, oder wenigſtens ſeinen Bruder, an einer Wand, in dem Winkel 
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Schwammſpinner (Ocneria dispar), 1) Männchen, 2) Weibchen vor einem von ihm gelegten Eierſchwamm, 3) Puppe, 

4) Raupen auf verſchiedenen Altersſtufen. Alles natürliche Größe. 

eines Fenſters von der nächtlichen Schwärmerei ruhend. Sehr feſt ſitzt es aber nicht, wir 
brauchen ihm nur nahe genug zu kommen, daß es unſere Gegenwart merkt, ſo fliegt es 
davon, und weil die Störungen mannigfacher Art ſein können, ſo geſchieht es, daß wir an 
ſonnigen oder ſchwülen Tagen die Tiere in ewiger Unruhe umherfahren ſehen. Ganz anders 
das Weibchen. Träge ſitzt es an Wänden oder Baumſtämmen und bedeckt ſeinen häßlichen, 
dicken Hinterleib dachartig mit den nichts weniger als ſchönen Flügeln. Kann man durch 
einen Fußtritt den Baumſtamm erſchüttern, an welchem es hängt, ſo fällt es herab mit 
nach vorn gekrümmter Hinterleibsſpitze, es der Mühe kaum wert erachtend, durch Flattern 
dem erhaltenen Stoße entgegenzuwirken. Nur bei anbrechender Dunkelheit erhebt es mühſam 
ſeine Flügel und taumelt um die Bäume, ein fetter Biſſen für die beutelüſternen Fleder⸗ 
mäuſe. So bringt es ſeine kurze Lebenszeit hin, des Tages in fauler Ruhe, des Nachts in un⸗ 
beholfenem Flattern, bis ein Männchen ihm Ruhe beigebracht hat, und muß ſich, wie auch 
das Männchen, nur vom Tau ernähren; denn an Blumen findet man beide nie. Endlich 
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trifft man es (Fig. 2) vor einem braunen, dem Feuerſchwamm nicht unähnlichen Filze, 
einem „großen Schwamme“, ſitzend. Wie der Goldafter und der Schwan beginnt es mit 
einem Schleimüberzug, an welchem die unterſte Schicht des Filzes hängen bleibt, welchen 
es ſeinem tiefbraunen Afterpolſter entzieht. Hierauf kommt eine Lage Eier, dann eine 

weitere Haarſchicht und ſo fort, bis ein anſehnliches Häuflein ohne beftimmte Form an 
dem Baumſtamme, der übertünchten Lehmwand, oder an ähnlichen, ſtets aber geſchützten 
Stellen untergebracht iſt. Je zahlreichere Schwämme im angeführten Sinne ſichtbar werden, 
deſto ſeltener werden die Weibchen, die Männchen waren bereits früher von der Schau— 

bühne abgetreten. 
Erſt in dem nächſten Frühjahr erwacht in den Eiern das Leben, wenn nicht ein ſorg— 

ſamer Landwirt oder Gärtner die ihm zugänglichen beizeiten vertilgt hat, wobei jedoch 
eine gewiſſe Vorſicht nötig iſt. Sie an Ort und Stelle zu zerdrücken, iſt mißlich, weil ſie 
ſehr hart ſind und in dem federnden Filze eher wegſpringen als ſich zerdrücken laſſen. 
Man muß ſie daher ſorgfältig abkratzen, auf einem untergehaltenen Papiere, Brettchen ꝛc. 
ſammeln und verbrennen, aber nur in kleineren Mengen, weil ſie mit heftigem Knalle 
zerſpringen. Auf der weichen Unterlage ſonnen ſich in fröhlichem Gewimmel die ſchwarzen 
Räupchen, gehen jedoch bald auseinander, ale aber an den Aſtgabeln, an der Unterſeite 
der Aſte, um vor Näſſe geſchützt zu ſein, immer 
wieder zuſammen, und jede ſieht zu, wo für ſie der 
Tiſch gedeckt iſt. Die Raupe gehört keineswegs zu 
den Koſtverächtern; denn die Roſenblätter unſerer 

Gärten, die Blätter der Eichen im Walde, der 
Weide am Bache, der Pappel an der Heerſtraße 
und der verſchiedenſten Obſtbäume ſagen ihr ohne 
Unterſchied zu. Es kommen Jahre vor, in denen 
ſie durch ihre ungeheure Menge zur Plage grö— 
ßerer Landſtriche wird. So berichteten franzöſiſche 

Blätter unter dem 14. Juli 1818: „Die ſchönen 
Korkeichenwälder, welche ſich von Barbaſte bis zur Stadt Podenas im ſüdlichen Frankreich 
erſtrecken, ſind in einer ganz verzweifelten Weiſe von der Raupe der Ocneria dispar ver- 
nichtet. Nachdem ſie nicht nur die Blätter der Korkbäume, ſondern auch die Eicheln dieſes 
und des folgenden Jahres verſchlungen hatten (die Frucht braucht ein Jahr, ehe ſie reift), 
wurden unſere Mais- und Hirſefelder, unſere Futterkräuter und unſere ſämtlichen Früchte 
ihnen zur Beute. Die den Bäumen benachbarten Wohnungen ſind von ihnen erfüllt und 
können den unglücklichen Eigentümern nicht mehr zum Aufenthalte dienen. Selbſt die 

Weinſtöcke, die hier und da auf unſerem Sandboden zerſtreut wachſen, ſind nicht verſchont 
geblieben.“ Ich ſelbſt habe bei einer anderen Gelegenheit beobachtet, wie die Tiere ſich 
unten auf dem Boden krümmten und mit dem Hungertode rangen, nachdem ſie eine ver— 
einzelte, an einem Felſeneinſchnitt wachſende Gruppe von Pflaumenbäumen vollſtändig ent— 
blättert und ſich die Möglichkeit benommen hatten, mehr Futter zu erlangen; denn 
weitere Wanderungen danach unternehmen ſie nicht wie gewiſſe andere Raupen. Im 

Jahre 1752 waren ſie in Sachſen ſcharenweiſe vorhanden, ſo daß ſie in den Gegenden 
von Altenburg, Zeitz, Naumburg, Sangerhauſen nicht nur alle Obſtbäume, ſondern zum 
Teil ganze Wälder kahl abgefreſſen hatten. Die Figuren 4 überheben uns der näheren 
Beſchreibung. Blaue und rote, borſtig behaarte Warzen ziehen in Reihen über den grau— 
braunen Körper, und wenn die Raupe erſt erwachſen iſt, macht ein dicker Kopf, welcher 
aus den dichten Borſten hervorſieht, ſie leicht vor dem übrigen Ungeziefer kenntlich. Zur 

Verpuppung zieht ſie einige Fäden zwiſchen den Blattüberreſten ihres letzten Weideplatzes 

Ein Zwitter des Schwammſpinners. 
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oder zwiſchen Rindenriſſen an den Stämmen und iſt als Puppe (Fig. 3) ungemein un⸗ 
gehalten, wenn ſie geſtört wird; denn ſie wirbelt und windet ihre Hinterleibsglieder lange, 
wenn man ſie anfaßt. Sie bedarf nur wenige Wochen der Ruhe. 

Wir ſehen hier noch ein merkwürdiges Naturſpiel, ein Männchen auf der linken, ein 
Weibchen auf der rechten Seite in einem lebenden Weſen vereinigt, welches am 28. Juli 
1864, aber in umgekehrter Anordnung, in Berlin gezogen worden iſt. Zwitterbildungen 
finden ſich in der Kerfwelt ab und zu immer einmal, wenn auch nicht in der Regelmäßig⸗ 
keit des vorliegenden. Hagen hat 1861 ein Verzeichnis der Schmetterlingszwitter 

zuſammengeſtellt, ſoweit er ſchriftliche Nachrichten darüber auffinden konnte, und bringt 
in demſelben 99 zuſammen, eine Zahl, welche ſich ſeitdem vermehrt hat, wie ſchon der 

vorliegende Fall beweiſt. 
Die Nonne (Ocneria monacha, Fig. 1—8) ſteht dem Schwammſpinner als 

würdige Schweſter zur Seite, ſowohl in Rückſicht auf die äußere Erſcheinung wie im 

Nonne (Oeneria monacha), I u. 2) Männchen, 3 — 5) Weibchen, 6) Raupenſpiegel, 7) Raupe, 8) Puppe. Alles natürliche Größe. 

Benehmen und in der Schädlichkeit der Raupe, welche vorzugsweiſe den Nadelhölzern zu— 
ſpricht. Der Schmetterling erſcheint gleichzeitig mit dem vorigen, trägt in beiden Ge- 
ſchlechtern reineres Weiß und ſchärfere ſchwarze Zackenbinden auf den Vorderflügeln, ſchwach 
getrübte Hinterflügel, geſcheckte Franſen an beiden, und das Weibchen kann ſeine roſen— 
rote Hinterleibsſpitze durch die ausſtreckbare Legröhre bedeutend verlängern, wenn es die 
Eier hinter Rindenſchuppen ankleben will. Iſt der Schmetterling in einem Jahre ſehr 
häufig, jo gehören faſt ganz ſchwarze Abänderungen (Ocnerica eremita) keineswegs zu 
den Seltenheiten. Der Schmetterling ſitzt träge an den Stämmen der Waldbäume und 

anderer Bäume in Waldesnähe, das Männchen jedoch loſer als das träge Weibchen, denn 
es läßt ſich an warmen Tagen leicht aufſcheuchen, wenn man ihm beim Durchſtreifen des 
Revieres zu nahe kommt. Vereinigt findet man die Geſchlechter bei Tage ſo wenig wie 
die der vorigen Art. In der Eiablage unterſcheiden ſich, wie bereits erwähnt, die Weibchen 
beider Arten weſentlich. 

. 
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Ende April oder Anfang Mai des nächſten Jahres kriechen die Räupchen aus, und 
die von einer Eiergruppe ſtammenden bleiben 1—6 Tage in der Weiſe zuſammen ſitzen, 

wie wir es hier ſehen, bis ſie ſich auf die Nadeln begeben. Der Forſtmann nennt eine 
ſolche Geſellſchaft einen Spiegel (Fig. 6) und den Inbegriff aller Vorkehrungen, um durch 
das Töten derſelben ihrem Fraße vorzubeugen, das Spiegeln. Im Juni oder Juli ſind 
die Raupen (Fig. 7) erwachſen, auf graugrünlichem, weißgrau und ſchwarz gemiſchtem 
Grunde blau und rot bewarzt, vorn durch eine weiße Stelle hinter einem ſamtſchwarzen 
Spiegel und hinter der Mitte gleichfalls durch einen lichten Sattel ausgezeichnet, infolge 

der Borſtenbehaarung der Warzen, der Kopfbildung und Körperform den Dickkopfraupen 
ſehr ähnlich. Hinter wenigen Seidenfäden werden ſie an einem Stamme zur ſchönen bronze— 
glänzenden, büſchelig weiß behaarten Puppe (Fig. 8). Da die Laubhölzer die verlorenen 
Blätter wieder erſetzen können, ſo leiden ſie durch den Nonnenfraß weniger als die Kiefern 
und zarteren Fichten. Bis zum Jahre 1828 galt die Nonne nur für eine Feindin der 
Kiefer, eine über die oſtpreußiſchen, litauiſchen, maſuriſchen und polniſchen Forſten von 
1852 an hereinbrechende Nonnenverheerung lehrte aber, daß die Fichte weit mehr noch 
von ihr zu leiden habe als die Kiefer. Willkomm wurde 1863, nachdem das furcht— 
bare Ereignis bereits vorüber war, von der königlich ſächſiſchen Regierung in jene ſo ent— 
ſetzlich heimgeſuchten Waldquartiere entſendet und hat einen gründlichen Bericht darüber 
erſtattet, welcher teils auf eigne Anſchauung, teils auf Einſicht der dortigen Revierakten 
und auf Mitteilungen der Forſtbeamten gegründet iſt. „Es war am 29. Juli 1858”, fo 

lautet dieſer Bericht, „als am Schwalzer Schutzbezirk, dem ſüdlichſten des Rothebuder 
Forſtes, der Nonnenſchmetterling auf einmal in unzähliger Menge erſchien, indem derſelbe 
in wolkenartigen Maſſen, vom Südwind getrieben, herbeizog. Binnen wenigen Stunden 
verbreitete ſich der Schmetterling auch über die angrenzenden Schutzbezirke, und zwar in 
ſolcher Menge, daß z. B. die Gebäude der Förſterei Ragonnen von Faltern förmlich in— 
kruſtiert und die Oberfläche des Pillwungſees von darin ertrunkenen Schmetterlingen wie 

mit weißem Schaume bedeckt erſchien. Glaubwürdige Augenzeugen, die ich geſprochen, ver— 
ſichern, daß es im Walde geweſen wäre wie beim ärgſten Schneegeſtöber, und daß die 
Bäume wie beſchneit ausgeſehen hätten, in ſolcher Maſſe wäre der Schmetterling überall 
niedergefallen. Nachforſchungen Schimmelpfennigs ergaben, daß die Nonne bereits ſeit 
mehreren Jahren in den ſüdlich von der Bodſchwingkenſchen Heide gelegenen Privatforſten, 
beſonders aber in den polniſchen Grenzwaldungen, gefreſſen und ſich dort, wo nichts für 
ihre Vertilgung geſchehen war, ſo ungeheuer vermehrt hatte, daß manche Waldbeſitzer in 
ihrer Verzweiflung im Jahre 1852 ganze Wälder niederbrennen ließen, um das Inſekt 
los zu werden. In welcher Maſſenhaftigkeit 1853 der Nonnenfalter aufgetreten fein 
mag, erhellt aus der Thatſache, daß die Menge der vom 8. Auguſt bis zum 8. Mai des 
folgenden Jahres auf Rothebuder Revier geſammelten Eier ohngefähr 300 Pfund betrug, 
oder, da auf ein Lot mindeſtens 15,000 Stück gehen, etwa 150 Mill. Stück! Außerdem 
wurden während der Flugzeit, welche in der Hauptſache nur bis zum 3. Auguſt währte, 
drittehalb preußiſche Scheffel weiblicher Falter (etwa 1,5 Mill. Stück) geſammelt. Trotz 
dieſer energiſchen Maßregel zeigte ſich im folgenden Frühjahr wieder eine ſolche Menge 
von Raupenſpiegeln, ſelbſt in den drei- bis viermal abgeſuchten Beſtänden, daß man ſich 
überzeugen mußte, man habe kaum die Hälfte der abgelegten Eier geſammelt. Und das 
war allerdings nicht wunderbar, da die Nonne ihre Eier, allen bisherigen Beobachtungen 
und Erfahrungen Hohn ſprechend, ſogar an die Wurzeln und zwiſchen das Moos der Boden— 
ſtreu, desgleichen bei den Fichten in der Krone bis zum höchſten Wipfel hinauf abgelegt 
hatte, was das Sammeln natürlich ſehr erſchweren mußte. Nichtsdeſtoweniger waren in 
faſt allen Forſten, wo der Schmetterling ſich in Menge gezeigt hatte, im ganzen auf einer 
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Fläche von 14,500 Morgen die Bäume Stamm für Stamm abgeſucht worden, und zwar 
bis zu 5 Fuß Höhe mit den Händen, weiter hinauf auf Leitern. Nicht unerwähnt darf 
bleiben, daß in den mit Kiefern gemiſchten Fichtenbeſtänden, auch in den älteſten, die Eier 
faſt immer nur an den Fichten abgelegt erſchienen, ſelten an Kiefern, denn bisher iſt in 

ſo gemiſchten Beſtänden das Gegenteil beobachtet worden. Die meiſten Eier fand man immer 

an alten, ſtarken Fichten (bis 2 Lot an einem Stamme!) ſowie längs der Wurzeln und 
im Mooſe. Unter den Fichten waren nur die bereits mit rauher Borke verſehenen mit 
Eiern belegt, niemals die noch glattrindigen, überhaupt keine Stämme unter 12 Zoll 
Durchmeſſer am unteren Ende. Auch an Birken und Hornbäumen (Hainbuchen) fand man 
Eier. Bei den Kiefern wurden ſolche ſelten über 20 Fuß Höhe, bei den ſtarkriſſigen 

Birken nicht über 6 Fuß, bei den Hornbäumen bis etwa 10 Fuß vom Boden gerechnet 
gefunden; dagegen bei den Fichten, wie ſchon bemerkt, von der Wurzel bis zum Wipfel. 
Zur Vertilgung der Eier trugen weſentlich der Buntſpecht, ferner die Finken bei; auch 
wurde eine große Menge von Clerus-Larven um die Eierhaufen bemerkt. Trotz alledem 
waren eine ungeheure Menge Eierhaufen übriggeblieben; denn nach Schimmelpfennigs 
Berechnung wären durchſchnittlich 100 Arbeiter und 20 Aufſeher im nächſten Jahre 
nötig geweſen, um nur auf einem Morgen das Spiegeltöten ſchnell und gründlich durch- 
führen zu können! Unter dieſen Umſtänden erklärte Schimmelpfennig in ſeinem Berichte 
vom 15. Februar 1854, in welchem er bereits voll tiefen Schmerzes den Untergang der 
Wälder vorausſagt, das Spiegeln für unausführbar, überhaupt menſchliche Hilfe für unzu⸗ 
reichend und alles auf fernerweite Vertilgungsmaßregeln zu verwendende Geld für ver— 
geblich verausgabt. 

„Gleichwohl wurde ſeitens der Regierung das Spiegeln angeordnet und auf Rothebuder 
Revier auch wirklich bis zum 18. Mai vorgenommen, natürlich mit völlig unzureichenden 
Kräften. Dabei hatte man die Beobachtung gemacht, daß die friſch ausgelaufenen Räupchen 
vorzüglich an den überall eingeſprengten Hornbäumen fraßen und erſt nach der Entwicke⸗ 
lung der Fichtenmaitriebe zu den Fichten wanderten, wo ſie zuerſt die Maitriebe ſo ſtark 
benagten, wohl gar durchbiſſen, daß dieſelben vertrockneten. Wie vorauszuſehen geweſen 

war, hatte das Spiegeln gar nichts geholfen; denn die Raupe verbreitete ſich ſchnell über 
das ganze Revier, und es wurden durch dieſelbe bis zum 12. Juli, wo der Fraß zu Ende 
ging, ſchätzungsweiſe 800 Morgen Fichten vollkommen kahl abgefreſſen und vernichtet. 
Schon jetzt zeigten ſich übrigens viele kranke Raupen und unzählige Ichneumoniden 
(Microgaster), deren weiße Puppentönnchen ſpäter ſchneeartig das Unterholz bedeckten. 
Dennoch mochte der größte Teil der Raupen zur Verpuppung gelangt ſein; denn die aus⸗ 
gekrochenen Schmetterlinge bedeckten die Beſtände noch maſſenhafter als das Jahr zuvor. 

„Während der Fraßzeit wurde beobachtet, daß die Raupe die Fichtennadeln ganz ver: 
zehrte, die Kiefernadeln dagegen, wie längſt bekannt, in der Mitte, die Birkenblätter am 
Blattſtiele durchbiß, weshalb der Boden unter den Kiefern und Birken mit herabgefallenen 
Nadelſtücken und Blättern überſäet war; ferner, daß in den aus Fichten, Kiefern und Laub⸗ 
hölzern gemiſchten Beſtänden die Kiefern erſt dann an die Reihe kamen, nachdem die Fichten 
kahl gefreſſen waren, die Hornbäume dagegen ſofort, gleichzeitig mit den Fichten; daß in 
kahl gefreſſenen Nadelholzarten die etwa eingeſprengten Weiden, Aſpen, Eſchen, Ahorne ꝛc. 
verſchont blieben, dagegen das Farnkraut und die Beerſträucher den hungrigen Raupen zur 
Beute fielen; endlich, daß ein am 6. und 7. Juni eingetretener ſtarker Spätfroſt den Raupen 
nur ſehr wenig ſchadete. Ein Umherwandern der Raupen aus kahl gefreſſenen Beſtänden 
nach noch unverſehrten wurde nicht wahrgenommen, im Gegenteil überall beobachtet, daß 
die Raupen von den kahl gefreſſenen Bäumen ermattet herabſtürzten und ſich unter deren 

Schirmfläche anſammelten. Viele derſelben mögen nicht zur Verpuppung gelangt ſein, viele 
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wurden auch von den Fröſchen (!) gefreſſen. Bäume, unter denen ſich Ameiſenhaufen 
(von Formica rufa) befanden, blieben vom Raupenfraß verſchont. 

„Zur Vertilgung der Schmetterlinge wurden, da das Sammeln zu langſam ging, 
ſchon während der erſten Flugzeit (vom 29. Juli bis 3. Auguſt 1853) und auch 1854 große 
Leuchtfeuer an vielen Stellen angezündet. Wenn auch dieſe Maßregel nicht den gewünſchten 
Erfolg hatte, ſo ſtellte ſich doch heraus, daß die Schmetterlinge in den kahl gefreſſenen 
Orten, wo allein Leuchtfeuer unterhalten wurden, ihre Eier ablegten und nicht weiter flogen, 
ſo daß dann die Vertilgung der Eier durch Verbrennen der abgeſchälten Rinde leicht be— 
wirkt werden konnte. Allein trotzdem und obwohl große Maſſen von Schmetterlingen ſelbſt 
in den Feuern umkamen, erſchienen nach der Flugzeit von 1854 die Eier ſo maſſenhaft 

abgelegt, daß man von weiterem Sammelnlaſſen derſelben abſehen mußte; denn die Stämme 
der Fichten waren nicht mehr mit Eierhaufen zwiſchen den Borkenſchuppen beſetzt, ſondern 
an der ganzen Oberfläche von dicht an- und übereinander liegenden Eiern förmlich in— 
kruſtiert, ſo daß die Arbeiter ſie mit den Händen abſtreichen konnten, wenigſtens an den 
Stämmen, an welchen man im Winter zuvor des Einſammelns halber die Borkenſchuppen 

abgekratzt hatte; denn auch an ſolche hatte die Nonne ihre Eier gelegt. Die Wipfel waren 
jedoch diesmal verſchont geblieben. Dagegen fand man zahlreiche Eierhaufen an Kräutern 
aller Art, ſogar auf Tabakspflanzen (es wird in Maſuren Nicotiana rustica häufig an⸗ 
gebaut, namentlich auch in den Gärten der niederen Forſtbeamten), ja, ſelbſt auf Giebeln 
von Häuſern und an den Bretterzäunen — lauter bisher nie dageweſene und unerhörte 
Erſcheinungen! In welcher unglaublichen Menge damals Nonneneier vorhanden geweſen 
ſein mußten, geht auch daraus hervor, daß ſich Hunderte von Leuten erboten, Eier für den 

geringen Preis von 4 Pfennig à Lot zu ſammeln, während 1853 beim Beginn des Ein— 
ſammelns das Lot mit 5 Silbergroſchen bezahlt werden mußte. 

„So kam denn im Mai 1855 ein Raupenfraß zur Entwickelung, wie ein folder wohl 
ſeit Menſchengedenken noch nicht dageweſen iſt. Bis zum 27. Juni waren auf dem Rothe— 
buder Revier bereits über 10,000 Morgen Nadelholzbeſtand kahl gefreſſen, außerdem 5000 
andere Morgen ſo ſtark angegangen, daß auch hier ein völliger Kahlfraß in Ausſicht ſtand. 
Allein ſelbſt die ſchlimmſten Befürchtungen ſollten noch weit übertroffen werden! Denn bis 
Ende Juli erſchienen die meiſten Fichten des ganzen Reviers kahl gefreſſen, dieſelben auf 

einer Fläche von 16,354 Morgen bereits getötet, auf einer anderen von 5841 Morgen ſo 
ſtark beſchädigt, daß vorausſichtlich der größte Teil zum Abtrieb kommen mußte, und nur 

auf 4932 Morgen ziemlich verſchont. Schimmelpfennig taxierte die bis zum September 
trocken gewordene Holzmaſſe auf 264,240 Maſſenklaftern oder auf 16 Klaftern pro Morgen 
der oben angegebenen Fraßfläche. Die Raupen machten keinen Unterſchied mehr zwiſchen 
Nadel- und Laubholz, noch zwiſchen den Altersklaſſen; denn auch Fichtenſchonungen, ja, 
ſelbſt vor⸗ und diesjährige Kulturen wurden von ihnen befallen und kahl gefreſſen, wobei 
ſich herauszuſtellen ſchien, daß die Pflanzungen am meiſten zu leiden hatten. An jüngeren 

Fichten und Kiefern krümmten ſich die Wipfel unter der Laſt der klumpenweiſe daran ſitzen— 
den Raupen bogenförmig, und an allen Bäumen hingen die Aſte abwärts; der Raupenkot, 
welcher zuletzt den ganzen Boden des Waldes 2—3 Zoll hoch, ja, an manchen Stellen 
bis 6 Zoll hoch bedeckte, rieſelte ununterbrochen gleich einem ſtarken Regen aus den 
Kronen der Bäume hernieder, und bald war faſt kein grünes Blatt, kein grüner Halm 
mehr zu ſehen, ſo weit das Auge reichte.“ 

Der Berichterſtatter erwähnt dann weiter einer ſich daran anſchließenden Verheerung 
durch Borkenkäfer und ſchließt mit den Zahlenangaben aus dem Berichte von Schimmel— 
pfennig vom 1. Oktober 1862, nach welchem auf dem Rothebuder Revier bis dahin 290,000 
Maſſenklaftern getötet worden waren, davon 285,000 durch Nonnen- 5000 durch Käferfraß. 
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Auf dem Stamme befanden ſich damals noch mindeſtens 153,000 Klaftern. Die verwüſtete 
Fläche betrug 32,931 Morgen und hatte ſich ſomit beinahe über das ganze Revier erſtreckt. 
Mit dieſen Verwüſtungen hat man nach Zeitungsberichten vom Jahre 1890 die Verheerungen 

verglichen, welche den Wäldern im weiteren Umkreiſe von München bevorſtehen. Glück⸗ 
licherweiſe hat ſich ſpäter ergeben, daß in verſchiedenen Revieren die Raupen maſſenhaft 
durch einen Spaltpilz an der ſogenannten „Schlaffſucht“ (Flacherie) zu Grunde gegangen 

ſind, welcher den Fettkörper vernichtet und das Innere der Raupe allmählich in eine braune 
Jauche verwandelt. 

Die Eiche, welche bekanntlich mehr Schmetterlingsraupen ernährt als irgend ein 
anderes Gewächs, wird ſtellenweiſe von einer höchſt intereſſanten und ſonderbaren Raupe 
heimgeſucht, die, wenn irgend eine, es mit Recht verdient, als giftig verſchrieen zu ſein. 
Ihre langen, weißbeſpitzten, unter dem Mikroſkop oben mit Aſtchen verſehenen Haare 
enthalten jo viel Ameiſenſäure, daß fie auch auf weniger empfindlicher Haut ein entjeß- 
liches Brennen und Jucken hervorbringen. Es fehlt nicht an Beiſpielen, wo ſie, in das 
Innere menſchlicher oder tieriſcher Körper gelangt, die bedenklichſten Entzündungen der 
Schleimhäute hervorgerufen und bei Vernachläſſigung den Tod herbeigeführt haben; Rinder 
zeigten vollſtändige Tollwut. Der Träger dieſer gefährlichen Brennhaare findet ſich im Mai 
und Juni und wird von der ſonderbaren Gewohnheit, mit ſeinesgleichen in gewiſſer Ord— 
nung zum Fraße auszumarſchieren und von den Weideplätzen ebenſo geordnet wieder in das 

Neſt zurückzukehren, Prozeſſionsraupe genannt. Dieſelbe kommt im Mai aus den 
Eiern, welche das Weibchen im Sommer zuvor in Häufchen von 150—300 Stück der Rinde 
eines Eichenſtammes anklebte, untermiſcht mit graubraunen Haaren aus ſeiner filzigen 
Leibesſpitze, in ähnlicher Weiſe, wie wir es bei den verſchiedenen Porthesia-Arten kennen 
gelernt haben. Von der Anzahl der Eier hängt die Größe der Geſellſchaft ab, welche nicht 
nur während ihres etwa ſechswöchigen Raupenlebens, ſondern auch bei der Verpuppung 

in der innigſten Gemeinſchaft bleibt. Nur bei ſehr großer Häufigkeit kann es vorkommen, 
daß mehrere Geſellſchaften, welche auf ihren Wanderungen zuſammentreffen, ſich zu einer 
vereinigen. Gleich am erſten Abend ihres Geburtstages ziehen ſie, bei geringerer Anzahl 
eine hinter der anderen im Gänſemarſch, bei größerer in keilförmiger Anordnung, eine 

voran, die nächſten Glieder paarweiſe, dann zu dreien, vieren ꝛc., nach der Baumkrone, um 
an den Blättern, deren Oberſeite ſie im erſten Anfang nur bewältigen können, wie alle 
ſehr jungen Raupen, ihre Nahrung zu ſuchen. Wie ſie hier reihenweiſe geordnet ſchmauſen, 
ſo kehren ſie nach der Mahlzeit in demſelben geordneten Zuge nach einer geſchützten Stelle 
des Stammes zurück, am liebſten an Aſtgabeln oder ziemlich tief nach unten. Hier richten 
ſie ſich häuslich ein, ſitzen dicht gedrängt beiſammen, wenn ſie größer geworden ſind, nicht 
bloß neben-, ſondern auch aufeinander, und ſpinnen ein lockeres Gewebe über ſich. Im 

Anfang wird der Standort öfters gewechſelt, ſpäter hingegen bleibt er unverändert, und 
das Geſpinſt wird durch die abgeworfenen Häute und den teilweiſe hängen bleibenden Kot 
immer dichter und bekommt aus einiger Entfernung das Anſehen eines beulenartigen 
Auswuchſes am Stamme (Hintergrund unſerer Abbildung). Aus dieſen Geſpinſtballen 
werden die Brennhaare durch den Wind verſtreut, fallen auf das Gras, welches vom 
Viehe abgeweidet wird, oder gelangen, in der Luft umherfliegend, den Holzarbeitern, 
welche in der Nachbarſchaft bewohnter Bäume ihr Frühſtück ꝛc. verzehren, in den Magen. 

Mit anbrechender Dunkelheit verlaſſen die Raupen ihr Neſt, an welchem man unten ein 
Loch als Aus- und Eingang bemerken kann, um ihre Straße aufwärts zu ziehen, und 
dies wiederholt ſich allabendlich mit Ausſchluß der auf eine jedesmalige Häutung fallenden 
zwei Krankheitstage. Manchmal ſieht man ſie auch bei Tage auf dem Boden hinziehen, 
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vielleicht irgendwie und hauptſächlich aus Futtermangel genötigt, ihren Baum und ihr 
Neſt zu verlaſſen. Der Zug gewährt dann einen höchſt überraſchenden Anblick; wie ein 
dunkles Band, eine Schlange, windet ſich derſelbe dahin und kommt nur langſam von 
der Stelle. Die Raupe hat einen breit blauſchwarzen Rücken mit rotgelben Wärzchen, 
welche die Haarſterne tragen, und weißliche Seiten. Erwachſen 39 —52 mm lang, be— 
geben ſich alle auf den Grund des Neſtes und bereiten Reihen von Geſpinſten (Fig. 5), 
welche mit einem ihrer Enden unter rechtem Winkel auf der Stammoberfläche ſtehen und 
feſt miteinander verbunden ſind. Sie erinnern in ihrer Vereinigung an die gedeckelten 
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1) Eichenprozeſſionsſpinner (Chethocampa processionea), Männchen, Wanderung der Raupen, 3) ein Glied einer 

Raupe, 4) Puppe, 5) die Gehäuſe von mehreren, 2) ein Stück Brennhaar der Raupe; 2 und 3 vergrößert. 

Zellen der Bienen. In jeder Zelle ruht eine dunkel rotbraune Puppe (Fig. 4), deren Bauch— 
ringel ſcharfe Ränder haben. 

Im Juli und Auguſt, ſobald es des Abends zu dämmern beginnt (nach 8 Uhr), 
kommen die Schmetterlinge, der Eichen-Prozeſſionsſpinner (Chethocampa pro- 
cessione a), aus jenen hervor, deren Männchen durch baldiges Davonfliegen ihre Wildheit 
zu erkennen geben. Ich habe die Tiere oft genug erzogen, merkwürdigerweiſe im Freien 
aber kein einziges zu Geſichte bekommen. Das ſchlichte, bräunlichgraue Gewand läßt 
auf dem Vorderflügel einige dunklere Querlinien, beſſer beim dunkleren und ſchärfer ge— 
zeichneten Männchen (Fig. 1) als beim Weibchen, erkennen; den gelblichweißen Hinter— 
flügel kennzeichnet eine verwiſchte Querbinde, ſieben Rippen ſpannen ihn, und eine Haftborſte 
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vereint ihn im Fluge mit dem vorderen, welcher von zwölf Rippen durchzogen wird. Bei 
beiden Geſchlechtern tragen die Fühler bis zur Spitze zwei Reihen Kammzähne, die Hinter⸗ 
ſchienen nur Endſporen; von einem Rüſſel iſt nichts zu bemerken. Die Art verbreitet ſich im 
ſüdlichen und nordweſtlichen Deutſchland, in der Ebene mehr als im Gebirge, und erreicht 
nach Speyer bei Havelberg ihre Nordgrenze. 

Eine andere ſehr ähnliche Art, der Kiefern-Prozeſſionsſpinner (Cnethocampa 
pinivora), treibt ihr Weſen ebenfo, aber nur an Kiefern und mit dem Unterſchiede, daß 
die Raupe nicht ausſchließlich an den Stämmen ruht, ſondern klumpenweiſe flach unten 
auf dem Boden, an Steinen, welche auf demſelben umherliegen, und daß ſie als Puppe 
überwintert. Sie kommt im nordöſtlichen deutſchen Flachland, in Südſchweden und um 
Petersburg vor. Auf den Nadelhölzern des ſüdlichen Europa, beſonders den Pinien, lebt 

1) Großer Gabelſchwanz (Harpyia vinula), 2) feine Raupe in verſchiedenen Größen, 3) Puppengeſpinſt an einem Stamme, 
4) Raupe des Buchenſpinners (Stauropus fagi). Alles natürliche Größe. 

eine dritte Art, der Pinien-Prozeſſionsſpinner (Cnethocampa pityocampa), 
welche in der Lebensweiſe der vorigen ſehr nahe ſteht. 

Es ſchließen ſich hier noch einige Falter an, welche beſonders im Larvenſtande ein 
gewiſſes Intereſſe für ſich in Anſpruch nehmen, inſofern ihre Raupen nämlich ſtatt der 
Nachſchieber zwei nach oben gerichtete fadenartige Anhänge tragen. Man hat dieſelben mit 
einer Gabel verglichen und ihre Träger wie die aus ihnen entſtehenden Spinner Gabel— 
ſchwänze genannt. Nun können dieſe Raupen aber auch einen noch längeren, dünnen 
Faden aus dieſen Stäbchen hervorſtülpen, der wie die Schnur einer Peitſche an ſeinem 
Stiele herabhängt und ihnen den ſehr bezeichnenden Namen Peitſchenraupen eingetragen 
haben. Nur wenn ſie gereizt werden, zeigen ſie ihre Peitſche, wie die Schwalbenſchwanz— 
raupe ihre Nackengabel. In der Ruhe nehmen dieſe Tiere eine höchſt ſonderbare Stellung 
auf dem Blatte des betreffenden Strauches oder Baumes an, welchen ſie bewohnen. Eine 
dieſer tückiſch ausſehenden Raupen (Fig. 2) iſt lichtgrün und hat einen violetten Sattelfleck 

über den Rücken, welcher auf dem ſiebenten Ringe bis zum Luftloch ſeitlich herabreicht und 
ringsum ſauber weiß eingefaßt iſt. Sie findet ſich beſonders im Juli und Auguſt auf Weiden 
oder den verſchiedenen Pappelarten und gehört dem großen Gabelſchwanz (Harpyia 
vinula, Fig. I) an. Zur Verpuppung benagt fie den Stamm ihrer Futterpflanze und 
ſpinnt über das vertiefte Lager eine gewölbte Decke (Fig. 3), welche die Farbe und holzige 
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Beſchaffenheit der Umgebung hat und den Winter über die rotbraune ſtumpfe Puppe um— 
ſchließt. Im Mai kommt der bei Tage ſehr träge, an Stämmen, Pfählen und Planken ſitzende 
Falter daraus hervor, welcher weiß ausſieht, gelbe Rippen hat und ſchwarze, zum Teil ver— 
wiſchte Flecke und Zackenzeichnungen auf den Flügeln. Er legt dieſe dachartig über den 
Leib und ſeine dickwollig behaarten Vorderbeine lang vorgeſtreckt dicht nebeneinander. 

Das Fratzenhafteſte aller einheimiſchen Raupen ſtellt aber die des Buchenſpinners 
(Stauropus fagi) dar, welcher gleichzeitig mit dem vorigen fliegt, dieſelbe Körpertracht 
hat, aber graubräunlich gefärbt iſt. Die Raupe ſitzt in der Ruhe wie die vorige, gewährt 
aber einen weſentlich anderen Anblick, wie unſere Abbildung (Fig. 4) zeigt. Die beiden 
ſtabförmigen Anhängſel am breiten Leibesende entſprechen den Peitſchen der Peitſchen— 
raupen, können ſich ſelbſt aufrichten, aber keinen Faden hervorſchieben, und die ſechs un— 
gemein verlängerten Bruſtfüße geben der lederbraunen Raupe offenbar eine gewiſſe Spinnen 
ähnlichkeit. Sie findet ſich im Herbſt auf Buchen oder Eichen und nimmt durch das Empor— 
richten des vorderen Körperteiles, Ausſtrecken und Erzitternlaſſen der langen Beine eine 

komiſch drohende Geſtalt an, wenn man ſie in ihrer Ruhe ſtört. Vor Winters Anfang 
erfolgt die Verpuppung in einem dichten Geſpinſte zwiſchen Blättern an der Erde. 

Die Eulen, Noctuen (Noctuina), bilden eine ſehr große Familie, deren Mitglieder 
meiſt von nur mittlerer Größe ſind und ſich mit Ausnahme weniger Gattungen wegen 
des übereinſtimmenden Baues und der ſtets wiederkehrenden Zeichnungsanlage leicht als 
hierher gehörig erkennen laſſen. Der Körper iſt in der Regel kräftig, ohne gerade plump 
genannt werden zu können, der Hinterleib meiſt zugeſpitzt, länger als der Innenrand des 
Hinterflügels, die Behaarung dicht, auf Mittel- und Hinterleib nicht ſelten durch Schöpfe 
von verſchiedener Form ausgezeichnet. Die behaarten oder nackten Augen leuchten im 
Dunkeln, Nebenaugen nahe den zuſammengeſetzten fehlen nur in ſeltenen Fällen, ſind aber 
unter der dichten Behaarung verſteckt. Die borſtigen Fühler ſind etwas länger als der halbe 
Vorderflügel, ſtehen auf verdicktem Grundgliede und tragen in der Regel Wimperborſten, 
bei den Männchen weniger Arten Kammzähne oder pinſelartig bewimperte Sägezähne. Die 
Taſter, mehr oder weniger kräftig entwickelt, überragen faſt immer den Kopf, ſteigen nur 
mäßig auf, ihr zweites Glied iſt dick behaart oder beſchuppt, das letzte weniger und er— 
ſcheint darum immer dünner; bloß in einer früher zu den Kleinfaltern gerechneten Sippe, 
den Herminiden, erreichen dieſelben eine ungewöhnliche Länge. Nur in ſehr ſeltenen 

Fällen gelangt der Rüſſel nicht zur vollen Entwickelung, ſondern bleibt weich oder auch 
ganz aus. Die Beine ſind kräftig, ſtärker und beſonders die hinterſten länger als bei 
den Spinnern. An den kräftigen Vorderflügeln erreicht der Innenrand ſtets eine größere 
Ausdehnung als der Saum; zwölf Rippen durchziehen ſie meiſt, deren Verlauf wenig 
Unterſchiede und mit Ausnahme einiger Sippen eine Anhangszelle zeigt; dieſe entſteht 
dadurch, daß die aus der vorderen Mittelrippe entſpringende zehnte Rippe einen Schrägaſt 
in die aus der vorderen Ecke der Mittelzelle in die Spitze gehende Rippe entſendet, welcher 
dieſe meiſt ſchneidet und als ſiebente Rippe in den Saum ausläuft. Hinſichtlich der 
Zeichnung, für welche bei der großen Übereinſtimmung alle möglichen und feinſten Unter— 
ſchiede aufgeſucht werden müſſen, wenn man eine Art genügend beſchreiben will, gelten 
allgemein eingeführte Ausdrücke, welche an der umſtehenden ſchematiſchen Figur mit 

wenigen Worten erläutert werden müſſen. 
Nahe der Wurzel zieht die halbe Querlinie (a); die beiden ganzen, die vordere (b) 

und die hintere (e), wurden ſchon öfters erwähnt, und wir wiſſen, daß ſie das Mittel— 
feld begrenzen. In dieſem können drei anders gefärbte Flecke (Makeln) vorkommen: der 
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Ringfleck (d) in der Mittelzelle, der Nierenfleck (e) auf der Querader, beide in der Regel 
mit einem lichteren Kern verſehen, und der ſchon weniger beſtändige, nur dunkler gefärbte 

Zapfenfleck (f). Wenn zwiſchen den beiden erſteren eine dunklere Färbung durch die 
Fläche zieht, ſo führt dieſe den Namen Mittelſchatten, welcher andeutet, daß an eine 
ſcharfe Grenze dabei nicht gedacht werden dürfe. Im Saumfelde, dasſelbe etwa in der 

Mitte durchziehend, bemerkt man die Wellenlinie (h), an 
welcher oft zwei Zacken (=) als ſogenannte W. Zeichnung 
deutlich hervortreten; die dunkeln, von der Wellenlinie nach 
innen zwiſchen einigen Rippen ausſtrahlenden Spitzen heißen 
Pfeilflecke. Es braucht wohl nicht erſt bemerkt zu werden, 
daß alle dieſe Zeichnungen nicht immer in jedem Flügel vor⸗ 

5 kommen. Die kürzeren und breiteren Hinterflügel pflegen 
Schematiſcher Vorderflügel einer Eule. zeichnungslos und düſter gefärbt zu ſein, meiſt am Saume 
a Halbe, b vordere, e hintere Querlinie, allmählich dunkler als an der Wurzel; haben fie eine lichtere, 
d Ringe, b dienen Zabfenſteh, lebhafte Färbung (gelb, rot, blau), fo fehlt in der Regel 

auch die Zeichnung nicht, und ſollte ſie nur in einer ſchwarzen 

Saumbinde beſtehen. Die Flügel bedecken in der Ruhe dachartig den Hinterleib, manchmal 
liegen fie ihm aber auch wagerecht auf, was beſonders von den Ackereulen (Agrotis) gilt. 

Die Raupen dieſer Familie bilden drei natürliche Gruppen. Die einen ſtehen durch 
ihre auffallende Behaarung und 16 Füße den meiſten Spinnerraupen zunächſt und ruhen 
für jedermann offenkundig, bei Tage an ihren Futterpflanzen. Die anderen haben gleich: 
falls 16 Füße, aber keine merkliche Behaarung, halten ſich am Tage meiſt verſteckt und 
kommen nur des Nachts zum Fraße hervorgekrochen, wo ſie dann der eifrige Sammler beim 
Scheine der Laterne bequemer aufzufinden verſteht als bei Tage. Ihre Anzahl überwiegt 
alle übrigen. Eine dritte Gruppe endlich hat ein oder zwei Fußpaare weniger, iſt nackt, 
ſitzt bei Tage frei an den Futterpflanzen und baut in ihrer erſten Eigenſchaft den Eulen 
die Brücke zur nächſten Familie, den Spannern. Sämtliche Raupen ſpinnen bei der Ver⸗ 
puppung, jedoch unvollkommen, die frei auf Pflanzen ruhenden an dieſen oder an dürrem 
Laub auf der Erde, die der zweiten Gruppe in der Regel unter der Erde, deren Krümchen 
ſie mit verweben oder mit ihrem Speichel nur loſe zuſammenleimen. 

Wegen der großen Übereinſtimmung der Eulen ſind die Sippen bei einer Einteilung 
von wenig Wert, ſelbſt die Gattungen haben vielfach gewechſelt, weshalb die Unſitte der 
Sammler, einen Schmetterling nur mit einem Namen, dem der Art, zu benennen, leicht 
erklärt, wenn auch nicht gerechtfertigt werden kann. Die etwa 2500 bekannten Arten ver⸗ 

teilen ſich über die ganze Erde. Wenn deren nahezu 1000 auf Europa kommen, ſo iſt 
daraus der Schluß zu ziehen, daß die Arten unſeres Erdteils am ſorgfältigſten erforſcht, 
in anderen, kerfreicheren Ländern wegen der verſteckten Lebensweiſe und des weniger in 
die Augen fallenden Außeren überſehen worden ſind. Überdies dürfen wir nicht unbeachtet 
laſſen, daß in den Gleicherländern, welche weit vollkommener von der Sonne beherrſcht 
werden als unſere Gefilde, die nächtlichen Eulen gegen die bunten Tagfalter, großen 
Spinner und anderen Schmetterlinge bedeutend zurücktreten und in an ſich geringerer Arten⸗ 
zahl dort leben. Von den deutſchen Arten überwintern auf 100:4 im Ei, 57 als Raupen, 
35 im Puppenſtand und nur 4 als Schmetterlinge. 

Wir beginnen mit einem Schmetterling, dem Blaukopf oder Brillenvogel (Diloba 
coeruleocephala, Fig. 3, S. 433) welchen die betreffenden Bücher ſonſt allgemein unter 
den Spinnern aufführten, während ihn die Neueren den Eulen zuzählen. Die ſtark gekämm⸗ 
ten Fühler des Männchens und der dicke, wollig behaarte Körper des Weibchens laſſen ſeine 
nahe Verwandtſchaft mit jenen, wenn nur die Körpertracht entſcheiden ſollte, nicht verkennen. 
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Die ſchokoladenfarbenen, im Saumfelde lichteren Vorderflügel werden von zwei ſtark ge— 

zackten, am Innenrande ſich ſehr nähernden, ſchwarzen Querlinien durchzogen. Indem die 
beiden grünlichgelben vorderen Flecke zuſammenfließen und ſich der Zapfenfleck in runder 
Form an den Ringfleck anhängt, entſteht ein großer lichter Klecks, welcher ſich mitunter in 
zwei brillenähnliche Flecke auflöſt. Die weißlichgrauen, am Innenwinkel dunkel gefleckten 
Hinterflügel entſenden die ſiebente Rippe aus der Vorderecke der Mittelzelle. Der Falter 
fliegt vom September an, gehört alſo zu den ſogenannten „Herbſteulen“ und ſitzt bei Tage 
an Baumſtämmen oder Wänden. Im Frühjahr erſcheinen die dicken, bläulichweißen, gelb 
geſtreiften und ſchwarz bewarzten Raupen, deren blauer Kopf den Namen des Schmetter— 

lings veranlaßt hat, auf Schwarzdorn und Pflaumenbäumen; dieſen letzteren können ſie 
durch ihren Fraß nachteilig werden, wenn ſie in großen Mengen im Mai und Juni vor— 

handen ſind. Wenn die Raupe erwachſen iſt, fertigt ſie von Holzſpänen, dem Kalke einer 
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(Diloba coeruleocephala) mit Raupe. Alle natürliche Größe. 

Wand 2c. eine geleimte Hülle an feſte Gegenſtände, von welcher die ſtumpfe, rotbraune 
Puppe eng umſchloſſen wird, ganz in Spinnerweiſe. 

Im Auguſt, mehr noch im September, fällt häufig auf verſchiedenen Bäumen ſtädtiſcher 

Anlagen, beſonders an Ahorn und Roßkaſtanie, eine ſchöne Raupe in die Augen, welche 
in gekrümmter Lage an der Unterſeite der Blätter ruht, in Wäldern oft auch auf Eichen an— 
getroffen wird. Sie iſt gelb, an den Seiten zottig gelb behaart und hat über den Rücken 
eine Reihe blendend weißer, ſchwarz umringelter Flecke, wie es auf dem Bilde „Wirkungen 
vereinter Kräfte“ (bei S. 65) zu ſehen iſt. Ich entſinne mich, daß dieſelbe Art vor Jahren 
eine ſtattliche Kaſtanie vor einem Hauſe hieſiger Stadt vollkommen entblättert hatte. Die 
vor Hunger matten Tiere fielen den unter dem Baume vorübergehenden Leuten auf die 
Köpfe. Der aus der überwinterten Puppe im Mai oder Juni des nächſten Jahres aus— 
ſchlüpfende Schmetterling heißt die Ahorn-Pfeilmotte (Acronycta aceris) und iſt 
ebenſo unanſehnlich wie die übrigen, zahlreichen Gattungsgenoſſen, deren Raupen ſämtlich 
durch ihr buntes Kleid in die Augen fallen. Derſelbe iſt weißgrau, auf den Vorderflügeln 
ziemlich verworren gelblich und bräunlich beſtäubt, ſo jedoch, daß die beiden Querlinien 
und vorderen Eulenflecke als lichtere Zeichnungen ſich deutlich erkennen laſſen. 

Den Orion, die Seladoneule (Moma Orion, Fig. 1), einen ungemein ſauberen 
Falter, können wir im Mai oder Juni, manchmal ſogar recht häufig im Walde an den 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 28 
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Baumſtämmen ſitzen ſehen, und zwar ſtets mit dem Kopfe nach unten gerichtet. Der ab- 
ſtehend behaarte Mittelleib, deſſen Flügelſchuppen Seitenſchöpfe bilden, der Hinterleib und 
die Vorderflügel haben auf hellgrüner Grundfarbe ſchwarze und weiße Zeichnungen. An 
letzteren unterſcheidet man zwei tief ſchwarze Querlinien und in der Mitte des ſehr breiten 
Mittelfeldes einige Hieroglyphen, welche allenfalls eine dritte zuſammenſetzen. Die grau⸗ 
braunen, nach außen dunkleren Hinterflügel haben einen weißen, ſchwarz geteilten Innen⸗ 
randsfleck und wie die vorderen ſchwarz und weiß geſcheckte Franſen. Die hübſche Raupe 

findet ſich einige Wochen ſpäter, zunächſt geſellſchaftlich auf Eichengebüſch, und läßt ſich 

an einem Faden herab, wenn ſie Gefahr wittert. Später, wenn ſie erſt größer wird, ſucht 
ſie die Einſamkeit und fertigt vor Einbruch der rauhen Jahreszeit für die Puppe ein feſtes 
Geſpinſt. Sie iſt oben ſamtſchwarz, an den Seiten gelblich, trägt auf roten Wärzchen 
lange rotbraune Haare und auf dem Rücken des zweiten, vierten und ſiebenten Ringes 
je einen großen gelben Fleck. 

Während die Raupen der bisher betrachteten Eulen und deren Verwandten in der Regel 
auffällig behaart ſind und mit wenigen Ausnahmen an Holzgewächſen ſich aufhalten, ohne 
verſteckt zu ſein, ſo kommen die meiſten nackten Raupen der nun folgenden Eulen nur den⸗ 
jenigen zu Geſicht, welche ſie in ihren Schlupfwinkeln aufzufinden wiſſen. Sie ernähren 
ſich vorzugsweiſe von Kräutern und Gräſern, haben alle 16 Füße und gehen zur Ver— 
puppung in die Erde. Auch die Schmetterlinge leben verborgen und beſuchen in der Dunkel— 
heit die Blumen, blühende Getreide- und Grasähren ſowie von Blattläuſen verſüßte Bäume, 
Sträucher und andere Gewächſe, um Honig und Tau zu lecken. Wenn ſich nicht eine oder 
die andere in die menſchlichen Wohnungen verflog, ſei es, daß ſie dem Lichte folgte, oder 
um ein verſtecktes Ruheplätzchen für den Tag zu finden, bleibt die Mehrzahl derſelben 
unſeren Augen verborgen. Trotz der Verborgenheit der Raupen machen ſich doch manche 

von ihnen fühlbar durch den Schaden, welchen ſie an den Kulturgewächſen anrichten. 
Beiſpielsweiſe ſehen wir eine hier vor uns, deren Lebensgeſchichte in der Kürze mitgeteilt 
werden ſoll. 

Die lederbraune, bisweilen etwas grau angeflogene Queckeneule (Hadena basi- 
linea, Abbild. S. 433, Fig. 2) hat am Vorderrand und im Mittelfeld mehr roſtbraune 
Vorderflügel. Ring- und Nierenfleck ſind groß, dieſer heller, beſonders ſaumwärts. Aus der 
Mitte der Flügelwurzel geht ein ſchwarzer Strahl aus, ſie hat eine „Linie an der Baſis“ 
(basilinea). Die beiden Querſtreifen, an den zugekehrten Seiten dunkler eingefaßt, die 
Wellenlinie, der Zapfenfleck, ſie alle ſind deutlich zu erkennen. Kleine ſchwarze Mondfleckchen 
zwiſchen den Rippen bilden die Saumlinie, zwei dunkle andere ein Band über den wellen— 
randigen Franſen. Die glänzend gelbbraunen, ſaumwärts und auf den Rippen dunkleren 
Hinterflügel entſenden ihre ſiebente Rippe aus der vorderen Ecke der Mittelzelle. Die Augen 

find nackt und unbewimpert, der Rüſſel iſt ſtark, und die Taſter enden mit einem kurzen, ge: 
neigten Gliede. Am Vorder- und Hinterrande des Mittelrückens ſtehen je zwei Haarbüſchel⸗ 
chen empor, zwei geteilte Schöpfe bildend, ungeteilte und dunklere auf dem Rücken des 
dritten und vierten Hinterleibsgliedes. Die Flügelſpannung beträgt 39 mm. Nach der 
Paarung legt das Weibchen mehrere Eier an Grasſtengel und Blätter, von welchen ſich die 
Raupe ſpäter ernährt, dieſelben bei Nacht von oben an abfreſſend, während ſie ſich am 
Tage unten verborgen hält. Dieſe Gräſer können auch die angebauten Getreidearten Roggen 
und Weizen ſein. Für dieſen Fall freſſen ſie ſich in die noch weichen Körner ein. Solange 
es ihnen der Raum geſtattet, verbergen ſie ſich in der Ahre und ſind ſchwer zu finden, 
weil ihre Farbe zur Zeit kaum von der Umgebung abweicht. Die Raupen, welche manchmal 
in großer Menge vorkommen, hat man, nachdem ſie aus dem Getreide beim Einfahren 



Queckeneule. Futtergras-Eule. 1 435 

desſelben herausgefallen waren, an den Hauswänden der Straßen ſitzen ſehen, durch welche 
die Erntewagen gefahren ſind, ebenſo an den Gewänden und auf dem Boden der Scheunen. 

Sie haben ſich mit Weißbrot, nach der Überwinterung mit junger Saat und Gras füttern 
laſſen. Wenn man ſie nicht ſtört, würden die in den Garben verbliebenen an den Körnern 
weiter freſſen, bis ſie in winterliche Erſtarrung verfallen, im Frühjahr das Geſchäft fortſetzen, 
einzelne wohl auch das Gras im Freien aufſuchen und ſich Anfang Mai verpuppen. Die 
erwachſene Raupe erſcheint nach hinten etwas verengert und in bleich graubrauner, wenig 
glänzender Grundfarbe, die Rückenhälfte durch unregelmäßige Aderung ſchwärzlich, durch 
eine weißliche Mittellinie geteilt, dreimal weiß durchſchnitten auf dem glänzend rotbraunen 
Nackenſchilde und der roten Afterklappe. Eine Reihe dunkler Fleckchen hinter den Luft— 
löchern, eine zweite über den Fußwurzeln unterſcheidet man noch außerdem an der lichten 
Bauchhälfte. Die gedrungene, gelblichbraune Puppe endet in eine unebene Warze, welche 
ſechs etwas gekrümmte Borſten bewehren, zwei ſtärkere nebeneinander inmitten der vier 
anderen. — In ihrer Lebensweiſe ſtimmt hiermit eine zweite, der eben beſchriebenen Raupe 
ſehr ähnliche überein, aus welcher ſich die mattgezeichnete Eule (Hadenainfesta) 
entwickelt. Wenn das Getreide gemäht wird, hat fie die Größe von 15 mm erlangt, fällt 
aus den Ahren, verbirgt ſich unter dem liegenden Getreide, unter Erdſchollen ꝛc. und ſucht 
Gras zur weiteren Ernährung auf, wenn ſie ſich nicht mit einernten läßt. Bis Mitte 
Oktober, oder bei günſtiger Witterung noch länger, frißt ſie und überwintert faſt erwachſen. 
Im nächſten Frühling ernährt ſie ſich noch ein paar Wochen in derſelben Weiſe von Gras 
und verwandelt ſich Ende April oder im Mai in eine hellbraune, ſchlanke und lebhafte 
Puppe, welche in zwei auswärts gebogene, von einigen Borſten umgebene Dornen endigt. 
Die gelbgrauen, bräunlich gewölkten Vorderflügel der Eule zeigen am Ende der Wellen— 
linie eine ſcharfe (=) Zeichnung und nach außen bis zum Saume einen ſchwärzlichen An— 

flug. Auf den weißlichen Hinterflügeln ſetzen ſich eine Saumbinde und ein Bogenſtreifen 
grau ab. Mittelleibsrücken und vordere Hinterleibsringe tragen ſchwache Schöpfe. 

Die Flöhkrauteule oder der Sägerand (Mamestra persicariae) iſt gemein 
und nicht zu verkennen an den tief blauſchwarzen, gelblich marmorierten, wellenrandigen 
Vorderflügeln, deren weißer, gelblich gekernter Nierenfleck gegen den dunkeln Grund ge— 
waltig abſticht. Ihre Raupe lebt im Herbſt auf den verſchiedenſten Gewächſen, gern auch 
in unſeren Gärten und verrät ſich beſonders an den Georginen durch den auf den großen 
Blättern ſich anſammelnden Kot. Sie lebt keineswegs verſteckt und zeichnet ſich durch das 
leiſtenartige Hinterende des vorletzten Leibesgliedes aus, von welchem an der Körper ſchräg 
nach hinten abfällt, ſowie durch eine hellere oder dunklere, bisweilen in Braun übergehende 
grüne Körperfarbe, welche von einer fein lichteren, beiderſeits dunkel eingefaßten Längs— 
linie auf dem Rücken durchſchnitten wird. Ein nach hinten halbkreisförmig begrenzter, vorn 
allmählich verwaſchener Rückenfleck des vierten und fünften Ringes, der Hinterrand des elften 

und faſt der ganze zwölfte ſowie verwiſchte Schrägſtriche unter den Luftlöchern ſind braun. 
Die ſchwarzbraune, hinten ſtumpfe Puppe, welche hier zwei geknopfte, etwas auseinander 
ſtehende Gabelſpitzchen trägt, überwintert in der Erde. 

Zwei ſehr hübſche Eulen, welche in Farbe und Zeichnung weſentlich auseinander gehen, 
ſtimmen in ihren Raupen und deren Lebensweiſe in dem Grade miteinander überein, daß es 
ungemein ſchwer wird, ſie dann voneinander zu unterſcheiden, wenn man ſie beide zugleich vor 
ſich ſieht. Beide haben ſchon bedeutenden Schaden an den Wieſengräſern angerichtet, von 
welchen ſie ſich ernähren, und zwar in ſehr verſchwenderiſcher Weiſe. Sie beginnen nämlich 
am Grunde des Blattes, deſſen Spitze bald verwelkt und ihren Hunger dann nicht mehr 
ſtillen kann. Die eine iſt die Lölch- oder Futtergras-Eule (Neuronia popularis 
oder 10 lii, ſ. Abbild. S. 436, Fig. 1) und wurde wegen ihres langhaarigen Bruſtkaſtens 
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früher den Spinnern beigeſellt, zu denen ſie trotz der ſtark gekämmten männlichen Fühler 

aber nicht gehört. Ihre ſchön rotbraunen Vorderflügel ſchimmern pfirſichblütenrot und fallen 

durch die gelblichweiße Beſchuppung aller Rippen, der Wellenlinie und der drei Eulen: 
flecke, wie wir aus unſerer Abbildung erſehen, in einer Weiſe auf, welche ſie mit keiner 

anderen Art verwechſeln läßt. Der Kopf und ſchopfloſe Mittelrücken ſind braun und weiß 

gemiſcht, die trübweißen Hinterflügel vor dem Saume gebräunt. Das Weibchen übertrifft 
das Männchen etwas an Größe und hat eine lang vorſtreckbare Legröhre, mit welcher es 
im Auguſt oder September ſeine zahlreichen Eier tief am Grunde der Graspflanzen unter: 

bringen kann. Aus dieſen ſchlüpfen die Räupchen noch vor dem Winter aus und durchſchlafen 

denſelben je nach dem Herbſtwetter in verſchiedener Größe. Anfang Juni habe ich dieſelben 
in hieſiger Gegend faſt erwachſen und immer nur einzeln unter Steinen gefunden, wo ſie 
in der hier abgebildeten Stellung ruhen. Der feiſte Körper glänzt bronzebraun auf der 
durch die ſchwarzen Luftlöcher begrenzten oberen Seite und wird von drei lichten Längs⸗ 
linien durchzogen, welche auf dem Nackenſchild beginnen und ſich am Ende der Afterklappe 
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1) Futtergras-Eule (Neuronia popularis) nebft Raupe. 2) Mangoldeule (Brotolomia meticulosa). 3) Graseule 
(Charaeas graminis). Alle natürliche Größe. 

vereinigen; zwiſchen den beiden äußeren dieſer Linien und den Luftlöchern bemerkt man 
noch eine weniger reine und mehrfach unterbrochene Linie. Ihre Verpuppung erfolgt gleich— 
falls unter Steinen. Des Nachts kommt ſie hervor und befrißt in der angegebenen Weiſe 
die Gräſer ihrer Nachbarſchaft, am liebſten das Queckengras (Triticum repens); mit Lölch 
(Lolium temulentum), von welchem ſie den Namen hat, konnte ich ſie nicht erziehen. 

Verrufener als die vorige iſt die, wie ſchon erwähnt, ganz gleiche, nur etwas kleinere 
Raupe der Graseule (Charaeas graminis, Fig. 3), eines mehr im Norden verbreiteten 
ſchönen Falters, den unſere Abbildung gleichfalls vergegenwärtigt. Er hat behaarte Augen 
wie der vorige, einen ſchopfloſen, wolligen Mittelrücken, das Männchen gekämmte Fühler. 
Die Vorderflügel zeichnen ſich durch eine ſtaubig olivengrünliche Grundfarbe und ſehr ver— 
änderliche Zeichnungen aus. Das Mittelfeld und die äußere Hälfte des Saumfeldes ſind 
in der Regel dunkler als die Grundfarbe, die drei Flecken heller als dieſe, mehr oder 
weniger weiß. Der breit gezogene Ringfleck verbindet ſich mit dem beſonders hellen Nieren: 
fleck durch die hier faſt weiße Mittelrippe. Wellen: und Querlinien laſſen ſich nicht wahr: 
nehmen, dagegen bisweilen eine Saumlinie, gebildet von dunkleren Längsfleckchen zwiſchen 
den Rippen. Die weißgelb befranſten, gelblichgrauen Hinterflügel werden nach der Wurzel 
hin heller. Im Juli und Auguſt entſchlüpft das zierliche Eulchen ſeiner glänzend rotbraunen, 
in zwei Hakenſpitzchen endenden Puppe und fliegt manchmal im Sonnenſchein an Wieſen—⸗ 
blumen. Schweden und andere Teile des nördlichen Europa, beſonders aber Nordamerika, 
haben öfter von den Raupen leiden müſſen als unſere deutſchen Wieſen. Vom Jahre 1771 

berichten die Jahrbücher aus der unteren Weſergegend und ſpäter (1816 und 1817) aus 
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dem braunſchweigiſchen Anteil des Harzes böſe Dinge von ihnen. Bei Bremen hatten 
ſie in einer Nacht zwei Morgen Wieſen verwüſtet und ſaßen ſo gedrängt bei einander, 
daß auf dem Raume einer ausgebreiteten Hand zwölf und mehr Stück gezählt werden 
konnten. In der Harzburger Gegend zeigten ſie ſich 1816 in unglaublichen Mengen. 
Die an ihren Weideplätzen vorbeiführenden Wege wurden ſchlüpfrig und kotig, und hand: 
hoch füllten ſich die Wagengeleiſe. Das Jahr darauf fraßen ſie mehr denn 3000 Wald— 
morgen Wieſe gänzlich ab, da man nichts gegen ſie gethan, ſondern die Zeit mit Beratungen 
hatte hingehen laſſen. Alle Vorſichtsmaßregeln, welche man für das dritte Jahr gegen ſie 
getroffen hatte, kamen zu ſpät; denn die Raupen waren auf ihr urſprüngliches Maß zurück— 
geführt. Man vermutete, daß ein 48ſtündiger Regenguß Mitte Mai, infolgedeſſen Flüſſe 
und Bäche aus ihren Ufern traten, den Verheerungen ein Ende gemacht habe. — Wir 
kennen noch einen ſchwarzbraunen Schmetterling (Neuronia caespitis), deſſen Wellen- und 

Querlinien wie die Umſäumungen der Flecke fein gelb hervortreten. Er iſt viel ſeltener, 
ſeine Raupe dem äußeren Anſehen und der Lebensweiſe nach aber die dritte im Bunde. 

Einen weſentlich anderen Eindruck macht der Blick auf die ebenfalls hier abgebildete 
Mangoldeule, oder den Achatvogel (Brotolomia meticulosa, Fig. 2), bei welchem 
ſich der Saum der Vorderflügel in einer Weiſe auszackt, wie es bei den Eulen nur ſelten 
vorkommt. Dieſelben tragen ſich rötlich ledergelb, im Mittelfeld olivenbraun in den Zeich— 
nungen, welche das Bild veranſchaulicht. In der dachförmigen Ruhelage falten ſie ſich ein 
wenig der Länge nach. Die Hinterflügel find licht ledergelb, am Saume verwiſcht dunkler 
geſtreift. Den Rücken des Mittelleibes ziert vorn ein ſchneidiger Längskamm, welcher ſattel— 
artig nach hinten aufſteigt und in einen abgeſtutzten Querwulſt endigt. Die Augen ſind 
nackt und unbewimpert, der Rüſſel ſtark. Dieſe ſchöne Eule erſcheint zweimal im Jahre, 
zuerſt im Mai und Juni, dann wieder im Auguſt und September. Von der zweiten Brut 
überwintert die Raupe. Sie ſchwankt in der Färbung zwiſchen Grün und Zimtbraun, 
hat eine gelbe, nach oben dunkler beſäumte Seitenlinie über den Füßen, eine weiße, 
unvollkommene Linie längs des Rückens und oben dunkle, nach vorn offene Winkelzeich— 
nungen. Sie frißt allerlei niedere Pflanzen und kommt vereinzelt faſt überall in Deutſch— 

land vor. 
Intereſſant durch die Lebensweiſe ihrer Raupen wird die Sippe der Rohreulen 

(Nonagria), zeichnungsloſe, graugelb, wie trockenes Schilfrohr ausſehende Schmetterlinge, 
welche ſich durch nackte, unbewimperte Augen, einen vorſtehenden Stirnſchopf, unter welchem 
ſich eine wagerecht vortretende, viereckige Hornplatte verſteckt, durch einen gewölbten, glatt— 
wolligen Mittelleibsrücken und einen geſtreckten Hinterleib auszeichnen, für den Sammler 
aber noch die üble Eigenſchaft an ſich haben, daß fie leicht ölig werden. Sie fliegen bei 
Nacht vom Auguſt bis zum Oktober nur in der Nähe ihrer Geburtsſtätten und breiten ſich 
weit aus, einige Arten jedoch nur im nördlichen Deutſchland. Ihre Raupen leben bohrend 
im Rohrſtengel von Schilf und ſchilfartigen Gräſern, welche dadurch an den Spitzen der 
Blätter vergilben. Abgeſchloſſen vom Lichte haben ſie bleiche Farben und ein wurmartiges 
Anſehen. Sie verpuppen ſich auch in ihrer engen Klauſe, nachdem ſie vorher ein Flugloch 
für den Schmetterling genagt haben, welches durch die Oberhaut des Stengels verſchloſſen 
bleibt oder durch Bohrſpäne verſtopft wird. Je nach der Art liegt die Puppe geſtürzt un— 
mittelbar über dieſem Loche, oder aufrecht gleich darunter. Zu den verbreitetſten und größten 
Arten gehört die 39 mm ſpannende gemeine Rohrkolbeneule (Nonagria typhae). 
Die ſchilffarbenen bis rotgrauen, neben den weißlichen Rippen mehr oder weniger dunkel 
beſtäubten Vorderflügel haben eine ſtumpfe Spitze und einen ziemlich geraden, ſchwach ge— 
wellten Saum, an welchem zwei Reihen ſchwarzer Pünktchen ſtehen. Statt der vorderen 
Querlinie bemerkt man ſehr einzelne, an Stelle der hinteren zahlreichere ſchwarze Punkte, 
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Pfeilfleckchen vertreten die Wellenlinie. Eine helle Stelle deutet den Nierenfleck an, und 

bisweilen markiert ſich in gleicher Weiſe ſein runder Nachbar. Die gelblichen Hinterflügel 
haben eine dunklere, von den Rippen lichter durchſchnittene Saumbinde; Federbüſchchen 
und je zwei längere Borſten zieren die Kammzähne der männlichen Fühler. In den beiden 
Rohrkolbenarten (Typha latifolia und angustifolia) lebt die ſchmutzig fleiſchfarbene Raupe. 

Drei lichte Rückenlinien, ſchwärzliche Luftlöcher, ein bräunliches Nackenſchild und eine noch 
dunklere Afterklappe bringen wenig Abwechſelung in das eintönige Kleid. Die ſchlanke, 
gelbbraune Puppe, welche ſich durch eine ſtumpf nach oben gerichtete Rüſſelſcheide und eine 
nabelartige Erhöhung gegen das Leibesende hin auszeichnet, ſteht auf dem Kopfe, mithin 
über dem Flugloch. Trotz der Abgeſchloſſenheit der Raupe iſt fie vor feindlichen Nach: 
ſtellungen nicht ſicher. Man erzieht nicht ſelten aus der Puppe (dieſe nur darf man ein= 
ſammeln, wenn man den Schmetterling zu haben wünſcht) eine Schlupfweſpe, den Exe- 
phanes (Ichneumon) occupator, welcher zum Legen eines Eies den Augenblick benutzt, 
wenn die Raupe beim Herausdrängen ihres Kotes aus dem Flugloch ſichtbar wird. — 
Sehr eng an die Nonagrien ſchließen ſich die Leucanien an, teils durch die Tracht und 
Färbung der Schmetterlinge, teils durch die Lebensweiſe der Raupen, die jedoch meiſt 
außen an den Grasblättern freſſen; jenen fehlen die Stirnplatte, den männlichen Fühlern 
die Zähne, und gewiſſe andere Eigentümlichkeiten laſſen eine Vereinigung beider Gattungen 
nicht zu. Eine Art, die Leucania extranea, hat durch ihre Verheerungen als Raupe, 
namentlich in den weſtlichen Staaten Nordamerikas (1861), unter dem Namen des ameri: 
kaniſchen Heerwurmes (Army worm) eine gewiſſe Berühmtheit erlangt. Dieſe Raupe 
nährt ſich wie die unſerer heimiſchen Arten von Gräſern und hat in der kürzeſten Zeit 
ganze Wieſen verheert; gebricht es ihr dann an Futter, ſo wandert ſie nach anderen 
Weideplätzen aus und fällt auch über Roggen, Mais und Sorghum her. Nach einem 
Bericht aus jenem Jahre hat ein ſolcher Raupenzug in der Zeit von 5 Stunden 60 eng⸗ 
liſche Ellen (Yards) zurückgelegt. Man ſah die Raupen in drei Schichten übereinander 
fortrücken und manchmal eine halbe engliſche Meile weit von einem Orte zum anderen 
wandern. Der Schmetterling legt ſeine Eier im Juni oder Juli an die Grashalme, und 
im nächſten Frühjahr entwickeln ſich die Raupen aus denſelben. Man brennt deshalb im 
Spätherbſt oder Winter die trockenen Grasſtoppeln an ſolchen Stellen, wo ſich die Raupen 
gezeigt haben, als Vorbeugungsmittel gegen weiteren Schaden ab. 

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts richtete in den fränkiſchen und 
ſächſiſchen Kiefernwaldungen plötzlich eine Raupe ſo gewaltige Verheerungen an, daß die 
dortigen Behörden ihre Naturgeſchichte unterſuchen ließen, um womöglich den weiteren Ver— 
wüſtungen derſelben ein Ziel zu ſetzen. Man ſchlug die Akten nach und fand, daß dieſelben 
Raupen ſchon 1725 die Föhrenwälder verheert hatten, und zwar binnen 14 Tagen im 
Juli mehrere hundert Morgen. Die Raupen ſaßen auf den Gipfeln der höchſten Bäume 
und fraßen die Nadeln von der Spitze an ab, bis jene in kurzer Zeit kahl und wie ver— 
brannt ausſahen und — — nach einigen Jahren abſtarben. Im Auguſt ließen die Raupen 
vom Fraße ab, wurden matt und fielen in ſolchen Mengen herunter, daß der Boden von 
ihnen ſchwarz gefärbt wurde. Die geſunde Raupe hat nichts Schwarzes an ſich, den grünen 
Körper durchziehen mehrere weiße Rückenlinien und ein orangenfarbener Streifen in den 
Seiten. In jenem zuerſt genannten Jahre geſchah es auch, daß in der Kurmark, einem 

Teile der Neumark und Vorpommerns ſowie in der Görlitzer Gegend die Forſten durch 

dieſelbe Raupe und ſtellenweiſe ganz beſonders durch die früher erwähnte des Kiefern— 

ſpinners dem Verderben preisgegeben waren. Seitdem iſt ſie dann und wann, ſo 1808 
und 1815 wieder in Franken, in letzterem Jahre auch in Oſtpreußen, in den dreißiger 
Jahren beſonders in Pommern, Mecklenburg, in der Ukermark und um Berlin, in den 
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fünfziger Jahren in Preußen, Poſen, abermals in der Mark Brandenburg in Bedenken 
erregenden Maſſen aufgetreten und hat für lange Zeit die Spuren der Verwüſtung zurück— 
gelaſſen. Ohne ſehr bemerklich zu werden, findet ſie ſich von Ende Mai bis Mitte Juli 
wohl in allen Kiefernwäldern und hält ſich am liebſten in den 30 —40jährigen Beſtänden 
auf. Die jungen Räupchen ſpinnen die Nadeln zuſammen, laſſen ſich zur ſchnelleren Fort— 
bewegung oder zu ihrem Schutze an Fäden herab, haben einen ſpannerähnlichen Gang und 
bohren ſich zum Teil bei dem Fraße tief in den Maitrieb, welcher durch Braunwerden ſein 
Abſterben verrät. Dies alles läßt ſich im Freien weniger wahrnehmen, da ſie ihr Unweſen 
hoch oben auf den Bäumen treiben, aber in Raupenzwingern angeſtellte Beobachtungen 
haben es gelehrt. Erwachſen erreichen ſie ungefähr die Länge von 35 mm und kommen 
herab, um ſich unter Moos in einer Höhlung in eine anfangs grüne, ſpäter dunkelbraune 
Puppe zu verwandeln, welche auf dem Rücken ihres vierten Hinterleibsringes ein nach hinten 

0 0 

* 

durch einen Wulſt begrenztes Grübchen erkennen läßt und überwintert. Die am Schluſſe 
jener amtlichen Mitteilung erwähnte Erfahrung hat ſich ſpäter vielfach wiederholt. Man 
hat die Raupen vertrocknet an den Nadeln hängend oder auf dem Boden reichlich ausgeſtreut 
und faulend gefunden und dieſen Umſtand zum Teil auf Rechnung feuchter und kalter 
Witterung bringen können, welche gerade dieſe Raupe wenig verträgt, zum Teil aber auch 
für eine unter ihnen ausgebrochene Epidemie erklären wollen. Weiß doch die Natur überall 
Rat, das irgendwo geſtörte Gleichgewicht bald wiederherzuſtellen. Es verſteht ſich von ſelbſt, 
daß in ſolchen Fällen ihre ſichtbaren Hilfstruppen nicht fehlen; denn Tauſende und aber— 
mals Tauſende von kleineren und größeren Schlupfweſpen umſchwärmen die belagerten 
Bäume und bringen ebenſo vielen Raupen einen gewiſſen Tod. Man kennt einige 30 ver: 
ſchiedene Schmarotzer an dieſer Art, welche faſt alle in der Puppe zu ihrer vollkommenen 

Ausbildung gelangen. Wenn gegen Ende März die Sonne mehrere Tage hintereinander 
warm geſchienen, ſo kommt die Forleule, Kieferneule (Trachea piniperda, Fig. 2), 
denn ihr gehört die beſprochene Raupe an, ſchon in dieſem Monat, ſicher aber im 
folgenden zum Vorſchein. Sie ſchließt ſich den bunteſten Eulen an, ſitzt mit dach— 
förmigen Flügeln an den Kieferſtämmen oder zwiſchen den Nadeln und durchſtreift auch 
bei Tage nach blühenden Weidenkätzchen ihr Revier. Man findet kaum zwei Stücke, welche 
vollkommen gleich wären, ſo ändert ſie in Färbung und Zeichnung ab. Im allgemeinen 
find die Vorderflügel und der zottige, ſchopfloſe Bruſtkaſten zimtrötlich gefärbt mit gelb— 
grauer Beimiſchung; die innere Beſchattung der Wellenlinie iſt rotbraun, jeder der beiden 
großen Flecke weiß; eine weitere Angabe der Farbenverteilung erſpart uns die beigegebene 
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Abbildung. Der Hinterleib und deſſen benachbarte Flügel ſind einfarbig dunkel graubraun. 
Durch die Bemerkung, daß die Augen behaart, die kurzen, dünnen Fühler bei dem Männchen 
etwas perlſchnurartig und bewimpert ſind und die kurzen Taſter ſich in der wolligen Be— 
haarung verſtecken, möge das Bild der Kieferneule vervollſtändigt ſein. Im Mai legt das 
Weibchen ſeine Eier, 6—8 gereiht, an die Nadeln. 

Die Gefräßigkeit der Raupen, faſt ſprichwörtlich geworden, kennt jedermann, denkt aber 
dabei an die ihm vielleicht verunſtalteten Ziergewächſe ſeines Blumengartens, an die fehl⸗ 
geſchlagene Obſternte oder an die eben geſchilderten Verwüſtungen im Forſte. Daß eine 
Raupe die andere auffrißt, weiß nur der Sammler und Züchter ſolchen Geziefers und lernt 
dieſe löbliche Eigenſchaft auch nur bei gewiſſen von ihnen kennen. Dieſelben hat er zu 
fürchten, denn er darf darauf rechnen, daß, wenn er eine einzige dieſer Mordraupen 
mit anderen zugleich in dieſelbe Schachtel einſchloß, um ſie heimzutragen, unterwegs ein 
Teil der mühſam errungenen Ausbeute zu Grunde gerichtet wird. Ich zweifle, ob in freier 
Natur, wo unter den Kerfen Mord und Raub zum gewöhnlichen Handwerk gehören, der— 
gleichen Raupen ſich an anderen vergreifen, da jede der anderen leicht ausweichen kann; 
in der Gefangenſchaft gehört es aber zu den gewöhnlichen Erſcheinungen, zumal wenn viele 
in einem Behälter beiſammen ſind, auch unter der Vorausſetzung, daß es keiner an grünem, 
friſchem Futter gebricht. Deleſſert teilt eine Beobachtung mit, welche das Grauenhafte 
der Gefräßigkeit in volles Licht ſtellt. Eine Mordraupe (Scapelosoma satellitia), die 
ſich an einer anderen Raupe fett gefreſſen hatte, wurde mit einer zweiten Mordraupe 
(Cosmia trapezina) zuſammengeſperrt, von dieſer an der Seite angefreſſen, daß die Ein⸗ 
geweide heraushingen, dann aber vom Ende her nach und nach aufgezehrt. Um die Lebens⸗ 
zähigkeit dieſes Opfers feſtzuſtellen, wurden ihm die eignen Eingeweide vorgelegt. Die 
Raupe fraß dieſelben auf, während ſie von hinten her ſelbſt mehr und mehr verſchwand; 
erſt dann, als ihr der Kopf und der Halsring allein noch übrig waren, hörten die Be— 
wegungen der Kinnbacken auf. Dieſes Doppelmahl nahm einen Zeitraum von 2 Stunden 
in Anſpruch. Die letztgenannte Gattung enthält mehrere Arten, deren Larven ſämtlich den 

Mordraupen angehören, ſo die im Mai auf Rüſtern lebende, ihrem äußeren Anſehen nach 
recht artige Raupe der Feldulmen-Eule (Cosmia diffinis, Abbild. S. 439, Fig. 1). 
Dieſelbe, mit glänzend braunem Nackenſchild und ſchwarzbraunem Kopfe, iſt auf gelb— 
grünem Grunde von fünf weißen Längslinien in gleichen Abſtänden durchzogen und mit 
braunen, behaarten Wärzchen in weißen Fleckchen beſtreut. Eine lichte, gabelförmige Stirn⸗ 
zeichnung und braune Luftlöcher vollenden ihre Ausſtattung. Nicht minder zierlich, glatt 
und kaſtanienbraun glänzend, rotgrau angeflogen, beſonders am Innenrand, nimmt ſich der 
Schmetterling aus, welchen am gelbgrauen Vorderrand zwei große weiße Flecke, die An⸗ 
fänge der Querlinien, deren hintere ſtark gebrochen iſt, kenntlich machen. Von noch zwei 
Rüſtern bewohnenden Brüdern (Cosmia affinis und pyralina), die mit ihm im Juli er⸗ 
ſcheinen, iſt er der ſeltenſte, aber entſchieden auch der hübſcheſte; jener hat ſehr ſchwache 
weiße Fleckchen am Vorderrande der Vorderflügel, dieſer gar keine. 

Man hat neuerdings unter dem Gattungsnamen Agrotis, welcher ſich am beſten durch 
Ackereule verdeutſchen läßt, eine große Menge von Eulen vereinigt, deren viele ſchmutzig 
und unſcheinbar ausſehen, grau wie der Erdboden, auf welchem ſie ſich, unter Laub ver- 
ſteckt, am liebſten aufhalten; andere wieder genießen den bei Eulen im allgemeinen ſel⸗ 
tenen Vorzug, daß ihre Hinterflügel bunt gefärbt find, gelb mit einer ſchwarzen Saum⸗ 
binde. Wenn ſie ſomit das Kleid, welches in einer wiſſenſchaftlichen Einteilung überhaupt 
nicht maßgebend ſein darf, nicht vereinigt, ſo ſtimmen ſie in anderen Merkmalen, wenn 
auch nicht ausnahmslos, mehr überein. Ein kräftiger Körperbau, ein anliegend behaarter 
Kopf und Mittelleib, welch letzteren kein ſchneidiger Längskamm auszeichnet, nackte, 
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unbewimperte Augen, aufſteigende Taſter mit geneigtem Endglied, ein ſchopfloſer, oft breit 
gedrückter Hinterleib, das dürften in der Hauptſache die körperlichen Eigenſchaften ſein, 
die wir bei ihnen antreffen. Nehmen wir nun noch dazu die bereits erwähnte Art, ſich 
bei Tage zu verbergen, die auf dem Rücken wagerecht übereinander gelegten Flügel, 
wenn ſie ruhen, die zitternde Bewegung, welche ſie mit denſelben vornehmen, wenn ſie 
am Tage geſtört werden, bevor ſie aufgehen, ein Stück hinfliegen, um ſich dann wieder 
an der Erde zu verkriechen, und das ſehr verſteckte Weſen ihrer nur Kräuter oder Gras 

freſſenden, nackten und feiſten Raupen, welche meines Wiſſens nach ohne Ausnahme über— 
wintern und ſich dann in der Erde verpuppen: ſo vereinigt ſich eine Menge von Um— 
ſtänden, die ihre Zuſammengehörigkeit außer Zweifel ſetzen. Der Raum geſtattet leider 
nicht, mehr als ein paar der gewöhnlichſten Arten näher vorzuführen. 

Das Erdfahl, die Hausmutter (Agrotis pronub a), fälſchlich von der ſammeln— 
den Jugend auch als gelbes Ordensband bezeichnet, weil die ockergelben Hinterflügel eine 
ſchwarze Saumbinde tragen, erſcheint in zwei Abänderungen; bei der einen (Agrotis 
innuba) ſind die Vorderflügel faſt einfarbig, rötlich lederbraun; die andere, ſchärfer ge— 
zeichnete, hat auf den genannten Flügeln eine rotbraune, graubraune bis ins Schwarze 
ziehende Grundfarbe, welche im Wurzel- und Mittelfelde mehr oder weniger aſchgrau ge— 
miſcht iſt. Bei beiden Formen iſt das Mittelfeld dann und wann dunkel quergeſtrichelt, 
der Nierenfleck licht und außen noch dunkel umzogen, oft ſchwärzlich ausgefüllt, im In— 
neren weißlich beſtäubt und die Wellenlinie wurzelwärts ſcharf ſchwarz gefleckt. Die Flügel— 
ſpannung beträgt ungefähr 58 mm. Im Juni und Juli trifft man dieſe Eule überall 
und nicht ſelten. Bei ihren nächtlichen Flügen gelangt ſie auch in die menſchlichen Woh— 
nungen und ſetzt ſich beim Grauen des Morgens in ein düſteres Winkelchen. Ihre ſchmutzig 
braune Raupe trägt eine helle Rückenlinie, oben ſchwarze, unten weißliche Längsſtriche 
daneben und von da nach unten und rückwärts gewendete, dunkle Schrägſtriche; hinten 
treten dieſe Zeichnungen viel ſchärfer hervor als auf den vorderen Gliedern. Ungefähr 
noch ſechs andere Arten, deren einige ſehr ſchöne, geſättigte Farben auszeichnen, alle mit 
gelben Unterflügeln, werden auch unter dem Gattungsnamen Triphaena von den übrigen 
abgeſchieden. 

Die Winterſaateule (Agrotis segetum) möchte ich darum nicht unerwähnt 
laſſen, weil ihre Raupe auf Feld und im Garten faſt alljährlich, einmal in dieſer, das 
andere Mal in einer anderen Gegend, nicht nur läſtig, ſondern höchſt ſchädlich wird. Sie 
iſt erdfahl, braun, reichlich mit Grau und etwas Grün gemiſcht, die Haut durchſcheinend 
und ſtark glänzend, das Nackenſchild dunkler als der Körper, die Afterklappe dagegen nicht. 
Die Hornfleckchen (Warzen) auf den Gliedern fallen, weil kaum dunkler als der Grund, 
wenig in die Augen. Ihre Anordnung ſtimmt bei allen derartigen Raupen in folgender 
Weiſe überein: auf dem Rücken des zweiten und dritten ſtehen vier in einer Querlinie, 
von da bis zum neunten einſchließlich zwei große, unter ſich entferntere hinten, zwei klei— 
nere, einander mehr genäherte vorn, auf dem zehnten findet kein Unterſchied in den Ent— 
fernungen der Paare ſtatt, und auf dem elften treten die vorderen weiter auseinander 
als die hinteren. Aus jedem dieſer Hornplättchen, deren andere noch in den Seiten ſich 
reihen, entſpringt ein Borſtenhaar. Über die beiden äußeren der durch jene Anordnung 
entſtehenden vier Warzenreihen laufen zwei ſchmale gelbliche, aber verwiſchte Längsſtreifen. 
Die Raupe wird bis 52 mm lang und ſo dick wie ein kräftiger Gänſekiel. Von Auguft 
bis Oktober, bei anhaltend milder Witterung auch bis zum November, macht ſie ſich durch 
ihren Fraß am Winterraps und Rübſen, an den verſchiedenen Rüben, Kohlarten, Kar— 
toffeln und der Winterſaat auf den Feldern, an allerlei Pflanzen in den Gärten bemerk— 

lich, ohne ſich äußerlich blicken zu laſſen; denn ſie verbirgt ſich bei Tage unter Steinen 
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und Erdſchollen oder, wo dieſe fehlen, flach unter der Erde an der Wurzel ihrer Futter— 
pflanze und kommt nur des Nachts hervor, um dieſer ſich zu bemächtigen. Ich fand ſie 
nicht ſelten noch unter halbwüchſig und dann von bedeutend dunklerer Farbe am 20. Juli 
an Zuckerrüben. Nirgends geht ſie die Zaſerwurzel an, wie man meinen ſollte, da die 
Sammler ſie und ihresgleichen als „Wurzelraupen“ bezeichnen, ſondern frißt die junge 
Pflanze über der Wurzel ab und zieht, das Herz verzehrend, die oberirdiſchen Teile, ſo— 
weit ſie folgen, in ihr Lager, wie der Regenwurm auch thut, oder faßt umgekehrt die— 

ſelben von oben an, ſich nach unten hineinbohrend. In Rüben und Kartoffeln arbeitet 

fie, wie der Engerling, Löcher und höhlt letztere manchmal ganz aus. Erwachſen über: 
wintert fie, und nur in ſeltenen Fällen gelangt fie noch zur Verpuppung, in noch ſelte— 
neren zum Schmetterling. Die am 20. Juli in Zuckerrüben gefundenen Raupen hatte 

ich eingezwingert und ſpäter das betreffende Glas offen auf einem Tiſche ſtehen. Am 
Abend des 15. September ſchwärmte zu meiner nicht geringen Verwunderung eine Winter: 
ſaateule um meine Lampe, und beim Nachſuchen im offenen Behälter fand ich die leere 
Puppenhülſe. 

Nach gewöhnlichen Verhältniſſen verwandeln ſich die aus dem Winterſchlaf erwachten 
Raupen in leicht zerbrechlicher Erdhöhle zur Zeit, wo die Rübſaat in den Gipfeln ihre 

Blüte zu entwickeln beginnt. Die gedrungene, glänzend gelblichrote Puppe endigt in zwei 
kurze, etwas auseinander gehende Dornſpitzchen. Nach ungefähr 4 Wochen Ruhe ſchlüpft 
der unanſehnliche, 44 mm ſpannende Schmetterling aus. Seine Vorderflügel find gleich: 
mäßig heller oder dunkler graubraun und ſchillern bei dem meiſt helleren Männchen gelb— 

lich. Die beiden Querlinien, dunkler eingefaßt, treten bei den dunkeln Stücken nur un⸗ 
deutlich hervor, dagegen laſſen ſich die beiden vorderen Flecke infolge ihrer ſchwarzen Um— 
ſäumung gut erkennen. Die Wellenlinie iſt etwas heller und verläuft, abgeſehen von zwei 
ſtumpfen Ecken nach außen (dem ſtumpfen W), vom Saume ziemlich gleich entfernt. Die 
Linie auf dieſem beſteht aus dunkeln Dreieckchen zwiſchen den Rippen. Beim Männchen 

bleiben die Hinterflügel weiß mit Ausſchluß der gelblich leicht beſtäubten Rippen und des 

Außenrandes, beim Weibchen erſcheinen ſie durch ſtärkere Beſtäubung auf der ganzen Fläche 
wie angeräuchert. Dort tragen außerdem die Fühler bis über die Mitte etwas keulen⸗ 
förmige, immer kürzer werdende, bewimperte Kammzähne. Man begegnet von der zweiten 

Hälfte des Mai (1862 ſchon am 4. des genannten Monats) dieſem traurigen Pro— 
letarier, häufiger im Juni, aber auch im Juli und Auguſt, ja im trockenen Jahre 1865 
fand ich ihn noch einzeln im September, am 18. Oktober ein ganz friſches Weibchen unter 
dem Graſe und am letzten Tage des genannten Monats ein abgeflattertes Männchen. 
Nach dem vorher Geſagten ſtammten dieſe Nachzügler ganz entſchieden von einer zweiten 
Brut, deren Nachkommen natürlich bedeutend kleiner durch den Winter kommen müſſen 
und Spätlinge für das nächſte Jahr liefern. Die Winterſaateule iſt nicht nur über ganz 

Europa, ſondern auch über einen großen Teil von Aſien ſowie über Südafrika und Nord— 
amerika verbreitet, gehört alſo entſchieden zu den Weltbürgern. 

Man darf indes nicht meinen, daß die im obigen Sinne geführten Klagen über Schä— 
digungen an unſeren Kulturpflanzen die eben beſprochene Raupe allein treffen. Es gibt noch 

mehrere ihr ſehr ähnliche, ebenſo ſchmutzige und ſchwer durch Wort oder Bild untrüglich 
wiederzugebende, welche mit ihr ungefähr gleichzeitig leben und nicht minder unſchönen Ader: 
eulen angehören, wie beiſpielsweiſe dem Ausrufezeichen (Agrotis exclamationis), 
deſſen ſonſt faſt zeichnungsloſe, gelblich rotgraue Vorderflügel nur die drei dunkleren 
Eulenflecke tragen, oder der rindenfarbigen Ackereule (Agrotis corticea), welche 
etwas in Größe hinter den vorigen zurückbleibt, ſonſt ſich von der Winterſaateule eigentlich 
nur dadurch unterſcheidet, daß die Hinterflügel in beiden Geſchlechtern braun ausſehen. 
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Die Goldeulen, Pluſien (Plusia), find über alle Erdteile verbreitet und auch in 
Europa durch zahlreiche Arten vertreten; ſie zeichnen ſich größtenteils durch metalliſch 
glänzende Flecke auf ihren Vorderflügeln vorteilhaft aus; es kommen Bildungen, beiſpiels— 
weiſe den griechiſchen Buchſtaben „„ » oder A ähnlich, vor, welche aus dick aufgetragenem 
Gold oder Silber zu beſtehen ſcheinen. Auf dem ſchlanken Hinterleib erheben ſich ſtarke 
Schöpfe. Die Schulterdecken beſtehen aus drei mehr oder weniger deutlichen Lagen von 
Haaren, deren Ränder ſich markieren, und von denen die vordere Reihe mit der vorderen 
Behaarung des Mittelrückens gewiſſermaßen einen zweiten Halskragen bildet. Die auf— 

ſteigenden Taſter erreichen bei den verſchiedenen Arten ſehr verſchiedene Länge, ſtehen 
z. B. bei der prächtigen, blaßgoldenen Plusia moneta wie ein paar krumme Säbel vor 
und über dem Kopfe. Dieſe ſchönen Eulchen ruhen mit ſteil dachförmigen Flügeln, und 
viele von ihnen fliegen auch bei Tage. Die Raupen kennzeichnen ein kleiner Kopf, über: 
haupt ein nach vorn verjüngter Leib und das Schwinden der vorderſten Bauchfüße, ſo daß 
ſie ſpannerartig kriechen und gern mit bucklig emporgezogenem Vorderkörper ruhen. Sie 
leben alle frei an Kräutern und fertigen meiſt an der Futterpflanze ein lockeres Geſpinſt 

für die Puppe. Dieſe hat eine ſtark entwickelte Rüſſelſcheide und bedarf nur kurze Zeit 
zu ihrer Entwickelung. 

Das Gamma, die Ypſilon-Eule (Plusia gamma), gehört zu den Arten, deren 
Vorderflügel ein dicker Silberbuchſtabe in Form des griechiſchen 7 (gamma) auszeichnet, 
und dürfte gleichzeitig die gemeinſte und verbreitetſte von allen ſein; denn ſie fliegt auch 
in Nordamerika. Das Gamma begegnet uns in Feld und Wald, auf Wieſen und in 
Gärten, im Sonnenſchein nicht minder wie am frühen und ſpäten Abend in ſcheuem 
und haſtigem Fluge und ſaugt geſchäftig an allen möglichen Blumen Honig. Wird es 
in ſeiner Ruhe geſtört (denn es ſitzt bei Tage auch ſtill unter einem Blatte), ſo fährt 
es auf, ſetzt ſich aber bald wieder nieder, und noch unſchlüſſig, ob es weiter fliegen ſoll, 

zittern die Flügel krampfhaft und die Fühler bleiben vorgeſtreckt; erſt wenn es ſich ſicher 
fühlt, legt es letztere an den höckerigen Bruſtkaſten, jene dachartig über den braungrauen 
Hinterleib. Wie wir das Gamma zu jeder Tageszeit antreffen können, ſo auch faſt zu 
jeder Jahreszeit, natürlich innerhalb der Grenzen des bemerkbaren Inſektenlebens. Aus 

dieſem Grunde und weil in den warmen Monaten die Entwickelung ſehr raſch von ſtatten 
geht, kommen während derſelben alle Stände gleichzeitig vor, daher es ſchwierig iſt, mit 
Sicherheit die Zahl der Bruten anzugeben. Für gewöhnlich nimmt man an, daß die 
Raupe überwintere; ich fing aber am 7. Mai 1865 einen Schmetterling, welcher ſeinem 
Anſehen nach kein Kind des Frühlings war, während ein anderer, am 1. Oktober 1874 
gefangener, vor kurzem erſt der Puppe entſchlüpft ſein mußte und entſchieden nur nach 
der Überwinterung ſeinen Lebenszweck erfüllen konnte. Wir ſehen den Falter vorn mitten 
auf unſerem Gruppenbilde „Deutſche Tagfalter“ in der Stellung, welche er ſaugend an— 
zunehmen pflegt. Die Vorderflügel ſind grau, heller und dunkler braun marmoriert und 
roſtbraun gemiſcht, außer dem 7 oder y find die feinen, lichten Zeichnungen ſilbern. Die 
an der Wurzel hellbraunen Hinterflügel werden nach dem Saume hin bindenartig dunk— 
ler ſamt der Wurzel der weißen Franſen. Die gelb- bis graugrüne, der Länge nach weiß 
geſtreifte Raupe ſchnürt ſich in den Gelenken ein und frißt an den verſchiedenſten Kräu— 

tern, manchmal in verheerender Weiſe. So hat ſie 1828 in Oſtpreußen die Leinfelder 
vernichtet, anderwärts Hanf, Raps, Hülſenfrüchte ꝛc. ſtark beſchädigt; vor einigen Jahren 
und wieder 1888 trat ſie wiederholt auf den Zuckerrübenfeldern in den Herzogtümern 
Sachſen und Anhalt verheerend auf, und als ich vor Jahren aus Raupen, welche an 
Weidengebüſch häufig ſaßen und meiner Meinung nach einer anderen Goldeule angehörten, 

die in ihren Raupen zum Teil einander ungemein nahe ſtehen, unſeren Proletarier erzog, 
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mußte auch eine Holzpflanze unter den Küchenzettel jeiner Raupe aufgenommen werden, 
was bisher neu war. 

Die größten Eulen, welchen gleichzeitig ihre Hinterflügel einen beſtimmten Cha— 
rakter aufprägen und den größten Schmuck verleihen, hat man Ordensbänder (Cato- 
cala) genannt und ſie weiter als blaue, gelbe und rote unterſchieden. Das blaue Or— 
densband (Catocala fraxini), das größte von allen, denn es kann 105 mm und 

darüber ſpannen, wird ohne Mühe an der breit lichtblauen Binde, die mitten durch die 
ſchwarzen Hinterflügel geht, erkannt, die übrigen Arten führen auf den gelben oder roten 
in Betracht kommenden Flügeln außer der ſchwarzen Saumbinde noch eine zweite, mehr 
oder weniger gezackt durch die Mitte verlaufende. Eine der gemeinſten Arten iſt die hier 
abgebildete, welche vorzugsweiſe das rote Weiden-Ordensband, Bachweideneule, 
Frau (Catocala nupta) heißt. Die Vorderflügel bieten in ihrem grauen Gewande 
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Rotes Weiden-Ordensband (Catocala nupta) nebft Raupe. Natürliche Größe. 

wenig Abwechſelung, laſſen jedoch die gewöhnlichen Eulenzeichnungen außer dem Ring- und 
Zapfenfleck deutlich erkennen. Die bogig weiß befranſten Hinterflügel find lebhaft blut: 
rot und unterſcheiden ſich durch die etwas anders verlaufende, beſonders knieförmig ge— 
bogene Mittelbinde von einer zweiten, ſehr ähnlichen Art (Catocala elocata). Von Mitte 
Juli ab kann man dieſes ſtattliche Tier an Baumſtämmen, in Winkeln der Häuſer, unter 
Wetterdächern mit angezogenen Flügeln ruhen ſehen; dieſelben find zu groß, um im ge⸗ 
wöhnlichen Sinne dachförmig den Leib zu bedecken. Naht man der betreffenden Stelle, 
huſch, ſo iſt es auf und davon, mit öfters hörbarem Flügelſchlag ſucht es ſich haſtig einen 
ſichereren Platz; denn es iſt ſehr ſcheu wie alle ſeine Brüder. Mit einbrechender Dunkelheit 
umflattert es von freien Stücken, einer kleinen Fledermaus gleichend, die Bäume und ſucht 
ſeine andere Hälfte, das bereits befruchtete Weibchen aber Rindenriſſe eines Pappel- oder 
Weidenſtammes, um hier einige Eier abzulegen, nie viele an einer Stelle. Hier verbringen 
dieſelben ohne weiteren Schutz, als ihnen die Borke bietet, den Winter und beleben ſich 
erſt im Frühling, wenn die jungen Blätter den Räupchen das nötige Futter gewähren. 
Bis Mitte Juni ſind ſie erwachſen. Am Tage ruhen ſie lang ausgeſtreckt am Stamme, 
des Nachts begeben ſie ſich höher hinauf. Um ſie vor feindlichen Angriffen einigermaßen 
zu ſchützen, verlieh ihnen die Natur ungefähr dieſelbe Farbe, welche der Baumſtamm auch 
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hat; überdies zeichnen ſie ſich durch Franſen aus, welche ſeitlich am Bauche ſtehen und 

dann beſonders als ein ſchmaler Rand erſcheinen, wenn der Bauch glatt auf ſeine Unter— 
lage angedrückt wird. Faßt man eine Ordensbandraupe an, ſo ſchlägt ſie mit dem Vorder— 
und Hinterteil des Körpers um ſich, gerade ſo wie ein mitten im Körper gehaltener Fiſch, 
beißt auch, wenn ſie den Finger faſſen kann; kurz, ſie gebärdet ſich ſehr wild. Unter Rinde, 
Moos oder dürrem Laub zieht jede ſchließlich einige Fäden um ſich und wird zu einer 
ſchlanken, bläulich bereiften Puppe. In der angegebenen Weiſe treiben es alle Ordens— 
bänder, nur an zum Teil anderen Futterpflanzen (Eichen, Pflaumen ꝛc.); die gelben, 
überall ſelteneren, erreichen nicht die Größe der anderen, ſondern haben durchſchnittlich 
nur 52 mm Flügelſpannung. Nordamerika ernährt gleichfalls viele Arten. 

Weil es bei den Schmetterlingen, beſonders wenn man die ausländiſchen nicht gänz— 
lich außer acht laſſen will, überhaupt ſchwierig wird, die Familien mit wenigen Worten 
zu kennzeichnen, da Übergänge nach allen Seiten hin eine ſcharfe Abgrenzung nicht wohl 
geſtatten, ſo können auch die Merkmale der Familie der Spanner (Geometridae, 
Phalaenidae) hier unmöglich in einer allgemeinen Schilderung erſchöpft werden. Der 
dünne Leib der meiſten und die breiten Flügel, deren hintere in Färbung den vorderen ge— 
wöhnlich gleich, in Zeichnungsanlage wenigſtens nahekommen, erinnern an die Tagſchmetter— 
linge, von denen fie ſich jedoch durch die borſtigen oder bei manchen Männchen gekämmten 
Fühler weſentlich unterſcheiden. Den Eulen ſtehen ſie in mehr als einer Hinſicht ſchon 
ferner; zwar fehlt es nicht an Querbinden auf den Flügeln, wohl aber an den Flecken, 
ſtatt deren ſich die Linien vermehren. Die dickleibigeren, welche nicht ſelten vorkommen, 
haben oft große Spinnerähnlichkeit, daher man hier eine größere Menge von Merkmalen 
zu Hilfe nehmen muß, um einer Verwechſelung vorzubeugen. Die Spanner ſtimmen der 
Hauptſache nach in folgenden Merkmalen überein: Am kleinen Kopfe, der keine Neben— 
augen auf dem Scheitel verbirgt, treten die Taſter nur wenig vor, der Rüſſel dagegen durch— 
läuft die verſchiedenſten Stufen der Vollkommenheit. Im Vorderflügel zählt man 11 oder 
12 Rippen, darunter nur eine des Innenrandes, das Vorkommen von nur 10 gehört zu 
den Seltenheiten. Dem breiten, kurz befranſten Hinterflügel kommen eine Haftborſte, 
höchſtens 2 Innenrandsrippen und außerdem noch 6 oder 7 andere zu; von jenen beiden 
pflegt die erſte in der Mitte des Innenrandes, die zweite in den Innenwinkel zu münden. 
Die Vorderrandsrippe kommt aus der Wurzel und berührt in der Regel die vordere Mittel— 
rippe bald nach ihrem Urſprung auf einer kurzen Strecke, oder ſie entſpringt aus ihr ſelbſt, 
ein Unterſchied, welcher die neueren Syſtematiker veranlaßt hat, zwei Hauptabteilungen 
darauf zu gründen. Die meiſten Spanner tragen in der Ruhe ihre zarten Flügel etwas 
ausgebreitet, wenn auch nicht ſo weit, wie wir ſie in Sammlungen ſehen; einige halten 
ſie halb geſchloſſen hoch, und einige verbergen ihren Hinterleib dachartig mit denſelben. 
Viele fliegen bei Tage oder laſſen ſich wenigſtens leicht aus Gras und Gebüſch aufſcheuchen, 

in der Nachtzeit zeigen aber die meiſten größere Lebendigkeit. 
Schärfer als im entwickelten Zuſtand grenzen ſie ſich durch die Raupen von den übrigen 

Familien ab. Daß bei denſelben die Bauchfüße außer dem letzten Paar verkümmern und 
ihr Gang darum ein ſpannender iſt, wurde früher bereits erwähnt. Sie verfügen mithin 
nur über zehn, in ſeltenen Fällen über zwölf zum Gehen taugliche Füße und klammern ſich 
in der Ruhe gern mit den Nachſchiebern an einen Zweig an, den ſchlanken Leib ſteif aus— 
ſtreckend oder auch ſchleifenartig krümmend, ſo daß die ganze Raupe bei der vorwiegend 
braunen Farbe, welche vielen eigen, einem dürren Aſtchen zum Verwechſeln ähnlich ſieht. 
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Einige wenige heften ſich wie Tagfalter mittels einer Schlinge zur Verpuppung an ein Blatt, 
die meiſten jedoch ſpinnen ſich mit einigen Fäden in grüne wie dürre Blätter oder gehen 
in die Erde. Wenn nur die deutſchen Arten berückſichtigt werden, ſo überwintern vom 

Hundert 6,5 als Eier, 35 als Raupen, 58 als Puppen und nur 0,5 im vollkommenen 
Zuſtand. 

Man kennt gegenwärtig ungefähr 1800 Arten aus allen Weltteilen, deren wenigſte eine 
mittlere Größe überſchreiten (Nyctalemon Patroclus aus China iſt der Rieſe derſelben). 

Linné beſchrieb die ihm bekannten in 
der Gruppe „Geometrae“ unter der 
Gattung Phalaena und ließ die Na: 
men ſämtlich auf aria oder ata endi⸗ 
gen, je nachdem er ihre Fühler gekämmt 
oder einfach fadenförmig fand; die neue: 
ren Schriftſteller haben wie überall, 
ſo auch hier möglichſt zahlreiche Gat— 
tungsnamen geſchaffen. Wir müſſen 
uns auf wenige Arten beſchränken, die 
entweder die weſentlichſten Formen 

zur Anſchauung bringen, oder durch 
das Auftreten ihrer Raupen allgemei⸗ 
neres Intereſſe bieten, und werden uns 
dabei nicht um die wiſſenſchaftliche An 
ordnung kümmern, ſondern eine unſe— 
ren Zwecken entſprechende Gruppierung 
wählen. 

Der Birkenſpanner (Amphi- 
dasis betularia) gehört ſeiner Kör⸗ 
perbeſchaffenheit nach zu den ſpinner— 
ähnlichen Spannern und infolge der 
geſtreckten Vorderflügel zu den größten 
heimiſchen Arten. Die weiße Grund— 

farbe erſcheint überall, Leib, Fühler 
und Füße nicht ausgenommen, braun: 
ſchwarz beſprenkelt. Viele punktgroße 
Sprenkel fließen hier und da, beſon— 

ders am Vorderrande der Vorderflügel, 

Weiblicher Birkenſpanner (Amphidasis betularia) nebſt Raupen z Se un 2) a an 8 0 
und Puppe. Natürliche Größe. merklich kleinere Männchen unterſchei⸗ 

det ſich durch einen ſchlankeren Leib 
und, mit Ausſchluß der Spitze, durch doppelt gekämmte Fühler vom Weibchen. Die Raupe 
iſt überall gleich dick, am Scheitel des kleinen Kopfes tief ausgeſchnitten, an jeder Seite 
des achten Gliedes mit einem warzenartigen Knötchen verſehen und veränderlich in der 
Farbe, wie es ſcheint je nach der Futterpflanze, grünlichgrau, ſeltener bräunlich oder gelblich. 
Sie ſitzt zwar an Birken, Ebereſchen und anderen Laubhölzern, ſcheint aber die Eiche allen 

vorzuziehen und nimmt in der Ruhelage die vielen Spannerraupen eigne Aſtähnlichkeit an. 
Im September oder Oktober hat ſie ihre volle Größe erlangt und geht in den Boden, um 
in einer Höhlung noch vor dem Winter zur Puppe zu werden. Im Mai oder Juni ſchlüpft 
der Schmetterling aus, welchen man nie bei Tage fliegen, wegen ſeiner Größe und lichten 
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Färbung jedoch öfter mit halb klaffenden Flügeln an einem Baumſtamm im Walde ſitzen 

ſieht. Andere Arten aus der nächſten Verwandtſchaft und gleichfalls von ſpinnerartigem 

Anſehen, neuerdings verſchiedenen Gattungen zugeteilt, erſcheinen ſehr früh im Jahre 

aus der überwinterten Puppe, namentlich habe ich das Männchen des Birnſpanners 

(Phigalia pilosaria), deſſen Weibchen flügellos iſt, nach einigen milden Tagen im 

Februar ſchon an Baumſtämmen angetroffen, den Zeitverhältniſſen gemäß allerdings ziem— 

lich regungs- und teilnahmlos. 
Der Blatträuber, Entblätterer, große Froſtſpanner (Hibernia defoliaria, 

Fig. 1), fliegt ſpät im Jahre, zu einer Zeit, wo die meiſten anderen Kerfe ihre Winter— 

Großer Froſtſpanner (Hibernia defoliaria), 1) Männchen, 2) Weibchen, 3) Raupe. — Hibernia aurantiaria, 4) Männchen, 

5) Weibchen. Kleiner Froſtſpanner (Cheimatobia brumata), 6) Männchen, 7) Weibchen, 8) Raupe. Natürliche Größe. 

quartiere aufgeſucht haben und zum Teil ſchon der Erſtarrung anheimgefallen ſind, weil 
die Sonne keine Wärme mehr ſpendet und die Pflanzen aufgehört haben, die nötige Nahrung 

zu liefern. Im Oktober und November erſcheint dieſer träge Spanner, welcher nicht einmal 
bei Tage die wenigen Sonnenblicke benutzt, ſondern in den kalten Nächten taumelnd umher— 
fliegt, um an den Stämmen der Bäume eine Lebensgefährtin zu ſuchen, welche ihm nicht 
auf halbem Wege entgegenkommt, weil ihr das Flugvermögen verſagt wurde. Das Männ— 
chen hat große, zarte und dünn beſchuppte Flügel von hell ockergelber Grundfarbe; ein 
dunkler Mittelpunkt und feine Sprenkelung zeichnet alle aus und breit roſtbraune Um: 
ſäumung des Mittelfeldes die vorderen noch insbeſondere. Die Beine tragen anliegende 
Schuppen und die Fühler zwei Reihen Kammzähne. Das flügelloſe, gelb und ſchwarz ge— 
ſcheckte Weibchen (Fig. 2) kriecht gegen Abend an den Baumſtämmen in die Höhe, in der 
Erwartung, daß das Männchen ſeine Pflichten erfülle; denn es will geſucht werden, und 
dieſes weiß es zu finden. Nach der Paarung legt es ſeine Eier einzeln oder in geringer 
Anzahl vereinigt oben an die Knoſpen der Bäume, welche es mit ſeinen langen Beinen 
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zu Fuße in der kürzeſten Zeit erreicht. Schon vor Mitte April, wenn es ſonſt die Witterung 
erlaubt, ſchlüpfen die Räupchen aus, finden unter den Schuppen der Knoſpen Schutz und 

beginnen ihr Zerſtörungswerk, bevor die Entwickelung dieſer möglich wird; an den Obit: 
bäumen machen ſich dieſelben am leichteſten kenntlich und mitunter für den Beſitzer em— 
pfindlich fühlbar, an den Waldbäumen weniger, weil hier die Zerſtörung der Fruchtknoſpen 
wenig ſchadet. Die erwachſene Raupe (Fig. 3) it auf dem Rücken braunroth, an der Bauch— 
hälfte ſchwefelgelb und führt hier rotbraune Striche auf jedem Gliede. Zur Verpuppung 
ſucht ſie die Erde auf, ſpinnt mit wenigen Fäden die kleine Höhle aus und verwandelt 
ſich in eine rotbraune Puppe, welche in eine Stachelſpitze endet. Noch eine zweite gelbe 
Art derſelben Gattung (Hibernia aurantiaria, Fig. 4 u. 5), die wir auf unſerer Abbildung 
ſehen, fliegt gleichzeitig, zwei andere, eine gleichfalls gelbe (Hibernia progemmaria) und 
eine weißgraue (Hibernia leucophaearia), im erſten Frühjahr. 

Der kleine Froſtſpanner, Winterſpanner, Spätling (Cheimatobia bru- 
mat a, ſ. Abbild. S. 447, Fig. 6 u. 7), hat faſt ganz die Lebensweiſe des vorigen, fliegt aber 
noch ſpäter; denn ſein wiſſenſchaftlicher Artname bezeichnet den kürzeſten Tag (bruma); da⸗ 
gegen verläßt ſeine Raupe die Futterpflanze etwas früher, wodurch gegen dort die Puppen⸗ 
ruhe durchſchnittlich um einen Monat verlängert wird. Ein weiterer Unterſchied zwiſchen 
beiden beſteht darin, daß die Raupe (Fig. 8) auch im erwachſenen Alter nicht frei an der Futter: 
pflanze ſitzt, ſondern zwiſchen zuſammengezogenen und zum Teil vertrockneten Blattüberreſten. 
Der kleine Froſtſpanner iſt für die nördlichen Gegenden Europas, was der große für die ſüd— 
licheren: ein Zerſtörer der Obſternten, wo er maſſenhaft auftritt. In Mitteldeutſchland, 
beiſpielsweiſe in der Provinz Sachſen, kommen beide häufig genug nebeneinander an Wald— 
bäumen vor, der kleine ausſchließlich ſchädlich für die Obſtbäume, und wo die „Spanne“ 
in der Blüte ungeſtört hauſt, kann Jahre hintereinander die Obſternte vollſtändig fehlſchlagen. 
Die zarten und gerundeten Flügel des Männchens ſind ſtaubgrau ſparſam beſchuppt, die 
vorderen durch rötlichen Anflug dunkler und mit noch dunkleren Querlinien unregelmäßig 
und veränderlich gezeichnet. Ihre Anhangszelle iſt ungeteilt, und Rippe 7 und 8 ent- 
ſpringen getrennt voneinander; im Hinterflügel übertrifft die Mittelzelle die halbe Flügel⸗ 
länge, und die einzige Innenrandsrippe mündet in den Afterwinkel. Das ſtaubgraue Weib— 
chen zeichnet ſich durch Flügelſtümpfe mit je einer dunkeln Querbinde und durch weißgefleckte 
lange Beine aus. 

Das Räupchen kriecht im erſten Frühjahr grau aus dem Eie, iſt nach der erſten Häutung 
gelblichgrün, am Kopfe und Nackenſchild ſchwarz. Nach der zweiten Häutung verliert ſich 
das Schwarz, die Grundfarbe wird reiner grün, und eine vorher angedeutete weiße Rüden: 
linie tritt ſchärfer hervor. Nach der letzten Häutung iſt ſie bei 26 mm Länge gelblichgrün 
oder dunkler gefärbt, am Kopfe glänzend hellbraun, über den Rücken in einer feinen Linie 
noch dunkler; dieſe letztere iſt beiderſeits weiß eingefaßt, und ebenſo zieht noch eine lichte 
Linie über den als dunkle Pünktchen erſcheinenden Luftlöchern hin. Ein pralles, feſtes Weſen 
zeichnet dieſe Raupe überdies noch vor vielen anderen Spannerraupen aus. Späteſtens 
zu Anfang des Juli verläßt ſie ihre Futterpflanze, um flach unter der Erde zu einer gelb- 
braunen, an der Spitze mit zwei auswärts gerichteten Dörnchen bewehrten Puppe zu werden. 

Um Obſtbäume gegen den verderblichen Raupenfraß zu ſchützen, hat ſich ſeit langer 
Zeit der Teerring oder Schutzgürtel bewährt, wenn er auf die rechte Weiſe gehand— 
habt wird, und in Schweden hat man auf einem kleinen Raume 28,000 Weibchen mit dem⸗ 

ſelben abgefangen. Er beſteht aus einem handbreiten Papierſtreifen, der für den Arbeiter 
in bequemer Höhe jo um die einzelnen Stämme gelegt wird, daß unter ihm kein Weib- 
chen aufwärts kriechen kann. Dieſer Gürtel wird mit einem Klebeſtoff beſtrichen und 

klebrig erhalten, ſolange die Flugzeit dauert. Man wählte hierzu anfangs reinen Kienteer, 
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vertauſchte denſelben, da er brauchbar ſchwer zu erlangen war, mit anderen, die Klebrigkeit 
länger bewahrenden Miſchungen, von denen ich unter anderen die von Becker in Jüterbog 
unter dem Namen „Brumataleim“ in den Handel gekommene als ſehr brauchbar ſelbſt geprüft 
habe. Seitdem man die Kiefernſtämme gegen die Spinnerraupe (S. 414) anteert (ohne 
Unterlage eines Papierſtreifens), haben ſich zahlreiche „Leimſiedereien“ in dieſem Sinne 
aufgethan, von deren Produkten der von Mützell in Stettin gelieferte „Raupenleim“ nach 
dem Urteil vieler praktiſchen Forſtleute der beſte iſt. 

Der Kiefern- oder Föhrenſpanner (Bupalus piniarius) weiß die Zeit ſeines 
Erſcheinens beſſer zu wählen als die vorigen und kann auch von allen denen nicht un— 
beachtet bleiben, welche an einem warmen Junitage zwiſchen Kiefernbäumen dahinwandeln, 
und ſei es nur, um die würzige Luft des Nadelwaldes in vollen Zügen zu genießen. Denn 
in wankenden, immerhin aber haſtigen und wilden Bewegungen fliegen Männchen und 

Kiefernſpanner (Bupalus piniarius), 1) Männchen, 2) Weibchen und Raupe. 3) Spießband (Larentia hastata) nebft 
Raupe. Alle in natürlicher Größe. 

Weibchen zwiſchen den Stämmen und Nadeln der Föhren umher. In kurzen Umflügen von 
den Nadeln nach den Stämmen, hier und da mit aufrechten und zuſammengeklappten Flügeln 
zeitweilig ausruhend, auch hier die Männchen nur größere Lebhaftigkeit an den Tag legend 
als die Weibchen, vertreiben ſich dieſe Spanner die Zeit, bis ſich die Pärchen zuſammen— 

gefunden haben. Als ich vor mehreren Jahren an einem gewitterſchwülen Junitage nach 

warmem Regen durch einen Kiefernwald ſtreifte, und ihre Zahl, wie manchmal zum Leid— 
weſen des Forſtmannes, eine ſehr bedeutende war, umflatterten fie mich zu Hunderten, 
rannten mir in das Geſicht, ſaßen auf dem Wege, ſo daß man jederzeit einen zu zertreten 
fürchten mußte, und trieben ſich paarweiſe an den Stämmen umher. Im Jahre 1888 ſah 
man ſie während einiger Tage in der Stadt Halle umherfliegen, welche von dem vorerwähnten 
Kiefernwald ein Stündchen entfernt liegt. Wir erblicken hier das Männchen in ſeinen 
lichten und veränderlichen Flecken- und Strahlenzeichnungen auf ſchwarzbraunem Grunde 
ausgebreitet; dieſe haben auf der Oberſeite eine ſtrohgelbe, auf der Rückſeite eine mehr rein 
weiße Farbe. Bei dem noch mehr veränderlichen Weibchen wechſeln in ähnlicher Weiſe 
düſteres Rotgelb mit Rotbraun, ſo jedoch, daß einmal die eine, das andere Mal die andere 
der beiden Farben vorwaltet. Eine Anhangszelle im Vorderflügel, eine Vorderrandsrippe im 
Hinterflügel, welche aus der Wurzel ſelbſt entſpringt, eine flach anliegend beſchuppte Stirn, 
kurze Beine, beſonders Hinterſchienen und ein Flügelſchnitt, wie wir ihn vor uns ſehen, 
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charakteriſieren die Gattung. Hoch oben in die Krone der Kiefern legt das Weibchen die 
Eier an die Nadeln, und im Juli kriechen die Räupchen aus denſelben hervor, ihr Fraß 
aber wird, wenn ſie in Menge da ſind, erſt im Auguſt bemerkbar. Im September hängen 
ſie ſich gleich Spinnen an Fäden auf und kommen bis zur halben Höhe herab, wie es ſcheint, 
nur zum Vergnügen, denn ſie arbeiten ſich wieder empor, bis ſie im Oktober, einzelne auch 
erſt im November, nach erlangter Reife in derſelben Weiſe oder zu Fuß ganz herabkommen, 
um ſich im Bereiche des Baumes unter Moos oder Streu zu verpuppen. Die ſehr ſchlanke, 
grüne Raupe hat drei weiße Rücken- und zwei gelbe Seitenlinien, welche ſich über den Kopf 
fortſetzen. Die anfangs grüne, ſpäter mit Ausſchluß der Flügelſcheiden braun werdende 
Puppe endigt in eine zweiteilige Spitze und überwintert. Im nächſten Jahre liefert ſie 
nicht immer den Schmetterling, denn die Raupe hat viele Schlupfweſpen als Liebhaber, 
einige mit der Forleule gemein, da ſie im ganzen dieſelbe Lebensweiſe führt; überdies 
gelangt in Jahren ihrer großen Häufigkeit manche gar nicht zur Verpuppung, weil ſie durch 
einen in ihr wohnenden Pilz (Botrytis) getötet worden iſt. 

Die artenreiche Spannergattung Larentia gehört einer Gruppe an, bei deren Gliedern 
die Vorderrandsrippe im Hinterflügel nicht, wie bei den bisher erwähnten, den kleinen Froft- 
ſpanner ausgenommen, aus der Wurzel ſelbſt kommt, ſondern aus der vorderen Mittel— 

rippe und zwar meiſt kurz vor der vorderen Ecke der Mittelzelle. Im Vorderflügel kommt 
eine vollkommen geſchloſſene Mittelzelle und eine geteilte Anhangszelle vor. Da ſich jedoch 
innerhalb dieſer Merkmale noch allerlei Unterſchiede im Verlaufe des Flügelgeäders finden, 
ſo iſt die Gattung je nach der Auffaſſungsweiſe des betreffenden Schriftſtellers mehrfach 
geteilt worden, worauf wir unter den gegebenen Verhältniſſen keine Rückſicht nehmen können. 

Der Birkenbuſchſpanner oder das Spießband (Larentia hastata) iſt in der 
Natur derſelbe Schwarzweiße, wie wir ihn auf S. 449, Fig. 3, ſehen, und gleich dem 
vorigen ein ausſchließlicher Waldbewohner; jedoch findet er ſich nicht in Wäldern ohne 
Ausnahme, ſondern nur in ſolchen, wo Birkengebüſch örtlich vorherrſcht. Hier fliegt dieſer 
zierliche Spanner an den Birken im Mai ziemlich lebhaft und ſcheu umher, wie gleichzeitig, 
aber auch früher oder ſpäter (denn er hat zwei Bruten), der faſt ebenſo gezeichnete, aber 

minder große Trauerſpanner (Larentia tristata) im Graſe des Gehölzes und der 
Gebüſche. Die Raupe des Spießbandes findet ſich ſpäter zwiſchen zuſammengezogenen 
Birkenblättern, iſt querfaltig, zimtbraun und in den Seiten mit je einer Reihe gelber, 
hufeiſenförmiger Flecke gezeichnet. Sie verpuppt ſich in der Erde, wo die Puppe über⸗ 
wintert. Weiße oder gelbe, dichter oder ſparſamer dunkel bandierte Larentien ſind es, 
welche das Gras feuchter Gründe beleben und rechts und links aus demſelben auffliegen, 
um ſich auf einem Buſche, der Unterſeite eines Blattes, auf einem Baumſtamm bald wieder 

niederzulaſſen, oder von neuem im Graſe ein Verſteck zu ſuchen, wenn man in einer für ſie 

etwas verdächtigen Weiſe ſolche Gegenden durchſtreift. Man merkt ihnen an, daß ſie ſich 
aus Furcht entfernen, und daß ſie lieber die Dunkelheit abwarten, um aus eignem Antrieb 
und im Dienſte der Ernährung und der Fortpflanzung lebendigere Umflüge zu halten. 

Der Gänſefußſpanner, gelber Marmor (Larentia chenopodiata, auch 
Cidaria chenopodiata), hält ſich an ähnlichen Ortlichkeiten, beſonders in den Dorfgärten 
und deren Nachbarſchaft auf, ſitzt infolgedeſſen an Wänden der Stallgebäude, an Stämmen 

und nicht im Graſe, ſo daß er ſich weniger aufſcheuchen läßt als andere, und fliegend ſo 
leicht nicht geſehen wird. Die grünlich ledergelbe Grundfarbe wird an den Grenzen des 
Mittelfeldes beim Weibchen mehr bindenartig, beim Männchen ausgedehnter dunkler und 
zwar gelbbraun. Die Geſtalt der Vorderflügel, die Teilung der Spitze durch einen dunkeln 
Schrägſtrich, die wellenrandigen, ſchwächer gezeichneten Hinterflügel, deren Vorderrand den 
Innenwinkel der vorderen überragt, finden wir bei vielen anderen Arten, welche zum Teil 
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noch viel ſauberer gezeichnet und lebendiger gefärbt ſind, wieder. Unſer Spanner iſt im 
Juli und Auguſt nirgends ſelten. Seine Raupe, welche überwintert, erſcheint an den 
Seiten etwas knotig, platt von oben her und verſchieden in Färbung und Zeichnung, 
bräunlichgrau oder zimtbraun, auf dem Rücken mit nach vorn ſpitzen Winkelhaken verziert, 
welche eine feine dunkle Linie teilen, und gelb an den Seiten durch eine gezackte Linie. 
Sie ernährt ſich von den verſchiedenen Gänſefußarten (Chenopodium), an denen man ſie 
manchmal in größeren Geſellſchaften beiſammen trifft; zur Verpuppung geht ſie tief in 
die Erde. | 

Neben dem „gelben Marmor“ jehen wir den Harlekin, Stachelbeerſpanner 
(Abraxas grossulariata), der ſich gleichzeitig mit ihm und an denſelben Ortlichkeiten 
findet, wenn ihn auch eine wohlgeordnete Schmetterlingsſammlung weit entfernt von jenem 

Puppe. Alle in natürlicher Größe. 

und lange vor ihm ſeine Stelle anweiſt. Er kann mit keinem anderen Schmetterling ver— 
wechſelt werden, auch wenn der Aderverlauf in den Flügeln unberückſichtigt bleibt, der ihn 

überdies eine andere Stellung im Syſtem bedingt. Auf weißem Grunde tragen die Flügel 
ſchwarze Punktreihen in der zur Anſchauung gebrachten Weiſe, an der Wurzel und zwiſchen 
den beiden letzten, nahe beiſammenſtehenden Querbinden der Vorderflügel ſowie an den 
Körperſeiten kommt die dottergelbe als dritte Farbe hinzu. Bei Tage ſitzt der Harlekin 
weniger zwiſchen Gebüſch, in Hecken ꝛc. verborgen, als mancher andere, weil er ſich nicht ſo 

eng an die Blätter anſchmiegt und weniger beſtimmt die Blattunterſeite als Ruheplatz 
auswählt. Mit einbrechender Dunkelheit beginnt er ſeine taumelnden, geiſterhaften Umflüge, 
bei denen ſich die beiden Geſchlechter aufſuchen und finden. Das befruchtete Weibchen legt 

im Auguſt ſeine ſtrohgelben Eier in kleinen Gruppen zwiſchen die Blattrippen verſchiedener 
Holzgewächſe, namentlich der Stachelbeer-, Johannisbeerſträucher, der Pflaumen- und 
Aprikoſenbäume unſerer Gärten, des Schleh- und Kreuzdorns außerhalb derſelben. Späteſtens 
bis zu der erſten Hälfte des September kriechen die Räupchen aus, häuten ſich vor dem Winter 
noch ein- oder zweimal und fallen mit dem Laube oder vor ihm herunter, um ſich am 
Boden ein Verſteck zu ſuchen. Aus dem Winterſchlaf erwacht, ſuchen ſie die Futterpflanze 
auf, und ſind ſie recht zahlreich, ſo bleibt kein Blatt an ihr, da ſie mit dem Fraße be— 
ginnen, ehe die Blätter zur vollen Entwickelung gelangt ſind. Da die Raupen von Natur 

auf das Leben in der Geſelligkeit nicht angewieſen ſind, ſo kommen ſie in der Regel 
auch nur vereinzelt vor. Sie liefern uns ein ſeltenes Beiſpiel von Farbengleichheit zwiſchen 
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Larve und vollkommenem Kerfe. Sie iſt in der angegebenen Weiſe ſchwarzfleckig, rückwärts 
auf weißem, am Bauche auf dottergelbem Untergrund. Mit Abſchluß des Mai iſt ſie für 
gewöhnlich erwachſen, ſpinnt ſich mit einigen Fäden an ihrem letzten Weideplatze oder in 
deſſen Nähe feſt und wird hinter denſelben zu einer glänzend ſchwarzen, gedrungenen Puppe, 
an welcher die erhabenen Hinterränder der Hinterleibsglieder dottergelb gefärbt ſind. Dieſe 
zierliche Puppe ruht nur wenige Wochen. 

Infolge der Übereinſtimmung in Farbe und Zeichnung wird es teilweiſe ſchwierig, 
die zahlreichen und unſcheinbaren Arten der Gattung Eupithecia richtig zu würdigen. 
Sie zeichnen ſich durch die auffallend kleinen Hinterflügel mit gerundetem oder geſtutztem, 
aber ganzrandigem Saume aus, deren 6. und 7. Rippe auf gemeinſchaftlichem Stiele ſtehen, 

die vorderen haben eine ungeteilte Anhangszelle und die 6. und 7. Rippe getrennt; über: 
dies ſind die Schenkel anliegend beſchuppt, die Stirn ſchmäler als der Durchmeſſer der 

Augen, die Taſter ihrer Kleinheit wegen 
meiſt von oben nicht ſichtbar und die 
Fühler nur bewimpert. Die vorherr- 
ſchend grauen, von lichterer oder dunkle— 
rer Wellenlinie als Hauptzeichnung durch— 
zogenen Flügel werden in der Ruhelage 
alle vier ſichtbar und die vorderen durch 
ihren ſehr langen Außenrand auffällig. 
Die Raupen ſehr vieler leben an Blüten 
und Früchten. Ich führe hier das wegen 
der milchweißen Grundfarbe als Son— 
derling zu bezeichnende Flockblumen— 
ſpannerchen (Eupithecia signata 
oder centaureata, Fig. 2) vor und mache 
auf ſeine zierlichen Zeichnungen aufmerk⸗ 

N ſam: der ſchwarzgraue Fleck vorn und 

a (Eupithecia signata) nebſt ne die breit rotgrau angelegte Wellenlinie 

liche Größe. am Saume. Der mehr nächtliche Span: 

ner fliegt im Mai und Juni überall, 
wenn auch nicht zahlreich, und lebt als Raupe von den Blüten und unreifen Samen der 
Flockblumen, Hauhechel und einiger anderer. Die weißliche Raupe wird durch hellrote, 
zackige Zeichnungen charakteriſiert. 

Wir fanden hinreichende Gelegenheit, den verſchiedenen Geſchmack der Spanner in 
Rückſicht auf ihr Thun und Treiben kennen zu lernen. Die einen ſitzen am Tage feſt und 

verborgen und kommen ihres nächtlichen Lebens wegen nur dem zu Geſichte, der ſie dort 
aufzufinden weiß, oder dem ihre Zucht aus der Raupe glückte, welche, beiläufig bemerkt, 
hier ſchwieriger wird als bei den anderen Schmetterlingsfamilien. Andere fliegen bei 
Tag und Nacht oder vorwiegend an erſterem, dieſe mit Vorliebe im üppigen, von Bäumen 
beſchatteten Graſe, an lebenden Zäunen, im niederen Buſchwerk, jene im dichteren Walde. 
Auf Triften, Stoppelfeldern, an breiten Feldwegen, ſich in der Regel auf die nackte Erde 
ſetzend, ſo daß man überhaupt nicht recht begreifen kann, was er an dergleichen blumen— 
armen Stellen eigentlich ſuche, fliegt im Juli und Auguſt ein zierlicher Spanner, welcher, 
obgleich nicht groß, durch ſein rotes Kleid doch leicht in die Augen fällt. Es iſt der Weg— 
trittfpanner (Lythria purpuraria, Fig. 1), welcher aus überwinterten Puppen 
einzelner ſchon im Mai fliegt. Die Vorderflügel des Männchens ſind olivengrün, die 
des Weibchens bisweilen mehr dunkel ockergelb und verziert mit 2 oder 3 purpurroten 
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Querſtreifen, welche aber nicht immer in gleicher Vollkommenheit ausgeprägt ſind, inſofern 
beſonders der hintere den mannigfaltigſten Abänderungen unterworfen, einfach, wie wir ihn 
in der Abbildung ſehen, oder doppelt, oder nur vorn gabelartig geteilt iſt. Eine purpurne 
Saumlinie und ebenſo gefärbte Franſen kommen noch hinzu; auch die dunkel ockergelben 
Hinterflügel, deren purpurrote Mittelbinde von unten auf der Oberſeite nicht ſelten durch— 
ſchimmert, umſäumen mit den vorderen gleichfarbige Franſen. Die ungeteilte Anhangs— 
zelle der Vorderflügel entſteht durch Kreuzung der 11. Rippe mit dem gemeinſchaftlichen 
Stiele der 7. und 10., welcher vor der Ecke aus der Mittelzelle entſpringt. Im Hinter— 
flügel mündet die eine nur vorhandene Innenrandsrippe in den Afterwinkel, die 6. und 
7. ſind geſtielt, und die Mittelzelle zeichnet ſich durch ihre Kürze aus. Lange Haare an 
den Schenkeln, lange Kammzähne, welche faſt bis zur Spitze reichen, an den männlichen 
Fühlern vollenden das Bild dieſes die Trockenheit liebenden Spanners. Seine in den 
Gelenken etwas eingeſchnürte Raupe hat auf dem braungelben Rücken einen lichten Längs— 
ſtreifen; Seiten und Bauch ſind dagegen grün; ſie lebt an verſchiedenen niedrigen Pflanzen, 
vorzugsweiſe aber auf dem kleinen Sauerampfer. | 

Die Kleinfalter (Microlepidoptera), deren die europäiſchen Verzeichniſſe in 
runder Zahl 2700 Arten aufzählen gegen 2583 Großſchmetterlinge, von denen bisher die 
Rede war, enthalten die kleinen und kleinſten Falter. Ihre Kenntnis iſt mit verſchiedenen 
Schwierigkeiten verbunden, weil ihre Unterſcheidung, ihre Behandlung, ihre Fangweiſe und 
Zucht infolge der Kleinheit und Neuheit deſſen, was man unter den Händen hat, meiſt ein 
bewaffnetes Auge und andere Vorkehrungen erheiſchen. Es gibt ja in allen Ordnungen 
der Kerfe Gruppen, welche der Sammler und Liebhaber gern beiſeite ſchiebt, weil er 
deren ſchwierige Unterſuchungen ſcheut und daher lieber dieſem und jenem, immer ver— 
einzelten Forſcher überläßt, welcher im Dienſte der Wiſſenſchaft Zeit, Mühe, Augen zu 
opfern bereit iſt, und welchem das Bewußtſein, jener genützt zu haben, als einziger Lohn 
für ſeinen ausdauernden Fleiß bleibt. Neben jenem Bewußtſein erwirbt er ſich womöglich 

noch ein — — mitleidiges Lächeln ſeiner dem Zeitgeiſt dienenden, dem reellen Nutzen 
huldigenden Nebenmenſchen, deren Grundſatz „Zeit iſt Geld“ er in ſeinen Beſchäftigungen 
wenigſtens nicht anerkennt. 

Nach von Heinemanns Vorgang beginnen wir die Kleinſchmetterlinge mit der 
Familie der Wickler (Tortricina), mittelkleine bis kleine Schmetterlinge, welche ſich 
durch ihre Körpertracht und Flügelbildung ſcharf von den übrigen abſondern und auf den 
erſten Blick als verjüngte Ausgabe der Eulen gelten könnten. Die geſtreckten Vorderflügel, 
häufig metalliſch glänzend und bunt in ihren Zeichnungen, haben einen kurzen Saum und 
einen an der Wurzel bauchigen Vorderrand, mithin vorſpringende Schultern, ſie ſind „ge— 
ſchultert“, wie man ſich kurz ausdrückt. Sie werden von einer wurzelwärts gegabelten 
Innenrandsrippe und noch 11 Rippen geſtützt. Die zeichnungsloſen, breiten Hinterflügel 
ſind ohne eingeſchobene Zelle, mit Haftborſte, 3 freien Innenrandsrippen und noch 6 
oder 7 Rippen verſehen. Rippe 1b iſt wurzelwärts gegabelt, Rippe 4 von 3 und 5 gleich 
weit entfernt. Aus dickem Grundgliede entſpringen die einfach borſtigen Fühler, welche 
die Vorderrandslänge der benachbarten Flügel nicht erreichen, die wenig vortretenden Taſter 
richten ihr kurzes, fadenförmiges Endglied vorwärts oder abwärts, und Nebenaugen ſind 
vorhanden. Freiwillig fliegen die Wickler nur am Abend oder in der Nacht, ſie laſſen 
ſich aber aus Gebüſch und Gras aufſcheuchen, wo ſie, wie an Baumſtämmen, mit dachartig 
den Hinterleib verbergenden Flügeln bei Tage ruhen. Um die zahlreichen Gattungen zu 
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unterſcheiden, in welche neuerdings die alte Gattung Tortrix zerlegt worden iſt, hat man 
auch die gegenſeitige Lage der Rippen zu berückſichtigen, darauf zu ſehen, ob die hintere 
Mittelrippe der Hinterflügel an der Wurzel aufſtehend behaart oder nicht, und ob der 
Rüſſel entwickelt iſt oder fehlt. Bei Beſtimmung der Arten kommen die Vorderflügel haupt⸗ 
ſächlich in Betracht. Ihre Zeichnung iſt ſehr verſchieden, meiſt iſt ein dunkles Wurzelfeld 
vorhanden oder wenigſtens durch ſeine Begrenzung angedeutet; dahinter kommt ein hellerer, 

oft bindenartiger oder als ein Innenrandsfleck auftretender Raum, ſodann ein dunkles 
Schrägband, welches aus der Mitte des Vorderrandes gegen den Innenwinkel hinzieht. 
Zwiſchen demſelben und der Spitze ſteht noch ein dunkler Fleck am Vorderrande, der ſich, 
ſchmäler werdend, oft bis zum Innenwinkel ausdehnt; indeſſen fehlen dieſe Zeichnungen 
auch gänzlich. Zahlreiche Arten, namentlich die mit behaarter Mittelrippenwurzel im 
Hinterflügel, zeigen am Vorderrande meiſt paarweiſe geſtellte Häkchen, vier Paare zwiſchen 

der Spitze und Mitte, ſetzen ſich wohl auch noch weiter fort und werden von der Spitze 

aus gezählt, weil ſie hier am regelmäßigſten auftreten. Entſpringen aus ihnen lichte, 
metalliſch glänzende Linien, ſo hat man dieſelben als Bleilinien bezeichnet. Diejenigen, 
welche vom 3. und 4. Paare nach dem Innenwinkel ziehen, umſchließen häufig über dem— 
ſelben einen durch andere Färbung ausgezeichneten, ovalen oder viereckigen Fleck, den 
ſogenannten Spiegel, welcher in der Regel zwiſchen den Rippen eine Senkreihe ſchwarzer 
Punkte oder Längsſtriche führt. Von Zeichnungen, wie ſie dem vorderen Eulenflügel b 
ſind, findet ſich hier auch nicht die leiſeſte Andeutung. 

Die 16 füßigen Raupen der Wickler tragen einzelne kurze Härchen auf kleinen en 
welche leicht überſehen werden können, und in der Regel ein feſtes, licht durchſchnittenes 
Halsſchild ſowie eine chitiniſierte Afterklappe, ziehen durch wenige Fäden die Blätter zu— 
ſammen, zwiſchen welchen ſie leben, und haben hiervon ihren Familiennamen erhalten, ob— 
ſchon viele andere Raupen eine gleiche Gewohnheit beſitzen, und umgekehrt zahlreiche Wickler— 
raupen bohrend in den verſchiedenen Pflanzenteilen, namentlich auch in Früchten, leben. 
Letztere pflegen zur Verpuppung ihren Weideplatz zu verlaſſen, während die zwiſchen Blättern 
eingeſponnenen auch hier zu Puppen werden und in der Vorderhälfte der Puppenhülſe 
hervortreten, wenn der Schmetterling ausgeſchlüpft iſt. Nur bei wenigen Arten ſind zwei 
Bruten beobachtet worden. 

Obſchon die Wicklerraupen nicht geſellig leben, wie ſo viele Spinnerraupen, ſo werden 
doch manche von ihnen den menſchlichen Kulturen, namentlich in Garten, Wald und Wein— 
berg, mehr oder weniger unangenehm, ja ſogar gefährlich. Dicke Wicklerraupen von ſchwarz— 
brauner oder grauer Farbe und verſchiedenen Arten angehörig ſind es, welche an den 
jungen Triebſpitzen der Gartenroſen zum Vorſchein kommen, wenn man die zuſammen— 
gezogenen Blätter auseinander zieht. Sie zerfreſſen hier alles, ſo daß keine Blüte zur 
Entwickelung kommt, wenn man nicht jede einzelne herausholt und tot tritt, ſobald man 
ſolche, in der Entwickelung zurückgehaltene Triebſpitzen bemerkt. Andere Arten leben in 
gleicher Weiſe in verſchiedenen Obſtſorten, namentlich ſolchen, welche mehr in Buſchform er— 
zogen werden. Eine fleiſchfarbene, an Kopf, Halsſchild und Bruſtfüßen glänzend ſchwarze 

Raupe iſt unter dem Namen der Traubenmade oder des Springwurms in den Blüten: 
ſtänden der Rebe berüchtigt, mehr aber noch, wenn ſie bohrend in den unreifen Beeren 
vorkommt, indem ſie einer zweiten Brut angehört und dann auch Heuwurm oder Sauer— 
wurm in den Weinländern genannt wird. Sie gehört dem einbindigen Trauben— 
wickler (Conchylis ambiguella) an und iſt nur durch das ſorgfältige Abſuchen 
der überwinternden Puppen zu bekämpfen, welche hinter den Rindenfetzen der Rebe, in 
den Riſſen der Weinpfähle, zwiſchen dem Anbindeſtoffe der Reben und an ähnlichen ver— 
ſteckten Stellen ihren Aufenthalt gewählt haben. 
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Eine zweite, weniger verbreitete und weniger häufige Art, der bekreuzte Trauben— 
wickler (Grapholitha botrana), lebt in gleicher Weiſe wie der einbindige Trauben: 
wickler, ſoll aber den Weinreben der Gärten und Häuſer mehr Schaden zufügen als denen, 
welche auf größeren Flächen gebaut werden. 

Der Grün wickler, Kahneichenwickler (Tortrix viridana), tft leicht kenntlich an 
der hellgrünen Farbe des Vorderkörpers und der Vorderflügel; Hinterleib nebſt Hinterflügeln 
glänzen in grauer Färbung. Wenn im Mai die Knoſpen der beiden deutſchen Eichenarten 
ſich zu entfalten beginnen, bemerkt man ſchon die Räupchen, welche den einzeln hinter den 
Schuppen jener überwinterten Eiern entſproſſen ſind und ſich in die Knoſpen einbohren. 

Später leben ſie frei an den Blättern, welche ſie beſpinnen, auch etwas zuſammenziehen, 
ſo daß beſonders zur Zeit der Verpuppung ihre Geſpinſtfäden von den Bäumen wie Spinnen— 
weben herabhängen. Die gelbgrüne Raupe iſt am Kopfe, am 8 des 1 
an der Afterklappe und den bräunlich behaar— 5 
ten Warzen ſchwarz. Ende Mai oder Anfang 
Juni erfolgt die Verpuppung in der angege— 

benen Weiſe oder in Rindenritzen. Um Jo⸗ 
hanni erſcheint der Schmetterling, ſeltener erſt 

im Juli. Im Mai 1863 traten die Raupen 
im Tiergarten zu Berlin ſo maſſenhaft und 
verheerend auf, daß das junge Grün der f 
Eichen alsbald faſt gänzlich wieder verſchwand, ̃ 
ſtellenweiſe auch an den Hainbuchen, Linden DM 
ſowie anderen Laubhölzern, wo die Eichen wer er 
nicht mehr ausreichten, und daß der Johannis— e Ten 
trieb, welcher etwas verfrüht ſchon Anfang 

Juni eintrat, das Grünwerden kahler Bäume zum zweiten Male vorführte. Ahnliches 
konnte man 1879 und 1880 in den Wäldern längs der Elſter von Ammendorf nach Leipzig 
zu beobachten. 

Der Kieferngallenwickler (Retina resinella, ſ. Abbild. S. 456, Fig. 1) gehört 
zu denjenigen Wicklern, deren dunkle Vorderflügel ſich durch zahlreiche Wellenlinien von meiſt 
Silberglanz vorteilhaft auszeichnen und deren Raupen in verſchiedener Weiſe den Trieben 
und dem jungen Holze der Nadelbäume nachteilig werden. Er iſt tief dunkelbraun auf den 
Vorderflügeln in derſelben oder ſehr ähnlicher Weiſe, wie unſere Abbildung zeigt, ſilber— 
farben und fliegt bereits an den ſchönen Maiabenden zwiſchen den Kiefernnadeln umher. 
Die Nachwehen ſeines Erſcheinens werden zunächſt im Herbſt erſichtlich, und zwar durch Harz— 
thränen unterhalb des für das kommende Frühjahr vorbereiteten Knoſpenquirles, von welchem 
ſie immer noch durch einige Nadelpaare geſchieden ſind. Unterſucht man dieſelben näher, ſo 
findet man einen Gang, welcher bis zum Marke führt und von einer kleinen Raupe bewohnt 
wird, welche durch ihre Thätigkeit eben jenen Harzausfluß erzeugt hat. Derſelbe wird im 
Laufe des nächſten Jahres bedeutend größer, bis er zuletzt den Umfang einer Lamberts— 
nuß erreicht, eine ſchmutzig weiße Farbe bekommt und am Grunde des mittlerweile heraus— 
gewachſenen Quirles leicht in die Augen fällt (Fig. 2). Es liegen mithin faſt 2 Jahre 
zwiſchen der Zeit, zu welcher das Weibchen ſeine Eier abſetzte, und dem Frühling, in 
welchem die gelblich rotbraune, 11 mm lange Raupe mit dickem ſchwarzen Kopfe in der ſo— 
genannten Galle zur Puppe wird. Dieſe iſt ſchwarz und läßt nicht lange auf die Ent— 
wickelung warten, falls die Raupe nicht von der Seite 346 erwähnten und hier dargeſtellten 
Glypta resinanae (Fig. 3) angeſtochen war. Nimmt man die Puppe aus ihrem Lager, ſo 

entwickelt ſie ſich niemals. 
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Der Kieferntriebwickler, Buolswickler (Retina Buoliana, Fig. 4), hat leb⸗ 
haft fuchsrote Vorderflügel und weiße, ſilberglänzende Zeichnungen in der angezeigten 

Weiſe, während die Hinterflügel und Unterſeite aller einfach rötlichgrau ſind. Im Juli, 
wenn die Maitriebe der Kiefer bereits verholzt ſind, fliegt das Wicklerchen des Abends in 
jungen Beſtänden und legt ſeine Eier zwiſchen die Knoſpen an den Spitzen der Triebe ab. 
Die Räupchen ſchlüpfen noch im Herbſt aus und benagen die Knoſpen, welche infolge 
deſſen etwas mehr Harz ausſchwitzen. Erſt im folgenden Mai, wenn ſie ſich zu Trieben ent— 
wickelt haben, bemerkt man den ſchädlichen Einfluß der Raupen, welche in der Jugend 

dunkelbraun, ſpäter etwas heller ausſehen und einen ſchwärzlichen Kopf, ein ſchwarzes, 

1) Kieferngallenwickler (Retina resinella), 2) ſogenannte Kieferngalle mit der Puppenhülſe. 3) Glypta resinanae 
4) Kieferntriebwickler (Retina Buoliana), 4a) deſſen Puppe, 5) Raupe im aufgeſchnittenen Triebe, 6) deren Puppen⸗ 

hülſe 1 und 4a) vergrößert. 

feingeteiltes Nackenſchild und ebenſo gefärbte Bruſtfüße haben. Der Trieb krümmt ſich näm⸗ 
lich zur Seite da, wo jene einzeln unter einer Harz- und Geſpinſthülle die Rinde und das 
noch junge Holz durchfreſſen, auch wohl von dem einen zu einem benachbarten Triebe über— 
gehen. Die Krümmung bleibt, während der obere, unverletzte Teil regelrecht fortwächſt. 
Ende Juni verwandelt ſich die Raupe in eine ſchmutzig gelbbraune Puppe, welche mit dem 
Kopfe nahe am Eingangsloch liegt und zur oben angeführten Zeit, nachdem ſie ſich etwas 
herausgearbeitet hat, den Schmetterling entläßt. 

Der rehfarbene Erbſenwickler (Grapholitha nebritana) entſteht aus der ſo⸗ 
genannten Made in den grünen Erbſen. Daß es keine Made ſei im Sinne der Kerfkundigen, 
ergeben die nicht ſchwer zu erkennenden 16 Beine, welche die blaßgrüne, an Kopf, Nacken⸗ 
ſchild, Afterklappe und den Bruſtfüßen dunkle Raupe hat. Bei einer Länge von höchſtens 

8,75 mm iſt ſie erwachſen, verläßt die Hülſe, um in der Erde ein Gehäuſe zu fertigen, in 

welchem ſie in zuſammengezogener, veränderter Geſtalt, aber noch nicht verwandelt über— 
wintert. Erſt im nächſten Frühjahr erfolgt die Verpuppung, und im Mai erſcheint der 
Schmetterling, welcher ſich zur Blütezeit auf den Erbſen- und Linſenfeldern einſtellt. Hier 
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knüpfen ſich Bekanntſchaften an, und das befruchtete Weibchen legt ſeine Eier einzeln am 
Grunde der Blüten oder an ſehr junge Hülſen ab. Der Schmetterling hat rehfarbene, 
gleichzeitig metalliſch ſchimmernde Vorderflügel, an deren Vorderrande von der Spitze bis 
hinter die Mitte die weißen Vorderrandshäkchen mit ſchwarzen Stricheln wechſeln, von jenen 
ſetzen ſich drei Bleilinien fort; der lichtere Spiegel wird von zwei blaugelben Strichen be— 
grenzt. Die ſchwarzen, bronzeſchimmernden Hinterflügel haben einfarbig weiße Franſen. 
Der mondfleckige Erbſenwickler (Grapholitha dorsana) lebt ganz ebenſo und 
ſieht ebenſo aus, bis auf den weißen Mond vor dem Spiegel. Er iſt etwas größer als 

der vorige und ſeine Raupe mehr orangengelb, auch treten bei ihr die Wärzchen, welche je 
ein Borſtenhaar tragen, weniger deutlich hervor, als dort, wo ſie etwas düſterer gefärbt 

find. Dieſe Art ſcheint weniger verbreitet zu ſein, als die ſehr gemeine vorige. Die Raupen 

beider ſind es, welche an den trockenen Erbſen die unregelmäßigen Fraßſtellen zurücklaſſen 

und bei großer Häufigkeit den Ernteertrag derſelben weſentlich beeinträchtigen. 
Zum Schluſſe gedenken wir noch der ſogenannten „Obſtmade“ (ſ. Abbildung S. 458, 

Fig. J), jener gleichfalls 16 füßigen, blaß roſenroten oder gelbrötlichen, am Bauche lichteren 
Raupe, welche an den langbeborſteten Wärzchen und an der Afterklappe grau gefärbt iſt und 
Apfel und Birnen durchbohrt, weniger dem 
Fleiſche, als den Kernen des Gehäuſes nach— 
gehend. Die Eier werden an das halbreife 
Obſt gelegt, und das ſchwarze Fleckchen, welches 
man an dem „angeſtochenen“ findet, bezeich— | 

net die Stelle, durch welche ſich das Räupchen Mondfleckiger Erbſenwickler (Grapholitha dorsana) 

den Eingang verſchafft hat. Dieſelbe wird nebſt Raupe. Vergrößert. 
ſpäter meiſt erweitert, um den Kot heraus— 
zuſchaffen. Nur bei Obſtſorten mit ſehr großem Kernhaus iſt hinreichender Raum für dieſen, 
und daher fehlt hier das ſonſt übliche Aushängeſchild des Einwohners. Die angeſtochenen 
Birnen und Apfel erlangen bekanntlich eine etwas frühere Reife und fallen auch teilweiſe 
noch unreif von den Bäumen. Aus den früheren Sorten geht die Raupe meiſt zu Grunde, 
weil ſie beim Verbrauchen des Obſtes gefunden und herausgeworfen wird, bevor ſie voll— 
kommen erwachſen iſt, mit dem Winterobſt gelangt ſie dagegen in die Vorratsräume, arbeitet 
ſich hier durch das Eingangs- oder ein zweites angelegtes Loch heraus und ſucht irgend einen 
Winkel außerhalb, um ſich zu verpuppen, verſchläft in einem Geſpinſte den Winter und 
wird erſt im Mai zur Puppe, natürlich ohne vorher wieder Nahrung zu ſich genommen zu 
haben. Zahlreiche andere Raupen erlangen ihre Reife draußen, noch ehe die Obſternte ge— 
halten worden iſt; weil ſie bei der nicht gleichmäßigen Entwickelung eben früher erwachſen 
ſind, oder weil die bewohnte Obſtſorte länger hängen muß. Dieſe Raupen gehen am liebſten 
hinter die Rindenſchuppen des betreffenden Baumes, und ſollten es ſelbſt unterirdiſche ſein, 
hinter Moos und Flechten, ſofern der unachtſame Obſtzüchter dergleichen an den Stämmen 
und Aſten duldet, auch ſuchen ſie Bohrlöcher anderer Kerfe auf. Nur bei ſehr gut gepflegten 
Obſtbäumen werden ſie verlegen um ein paſſendes Winterverſteck ſein und dann die Erde 
in der Stammnähe aufſuchen müſſen. Wenn die Stämme zu der Zeit ihres Auswanderns 
mit Schutzgürteln verſehen ſind, ſammeln ſie ſich maſſenhaft unter denſelben an und fertigen 
ihre weißen, plattgedrückten Geſpinſte an der Rückſeite jener. Dieſer Umſtand gibt einen 
Fingerzeig, wie man dieſe Raupen ohne Mühe in Menge wegfangen könne. Man braucht 
nur dafür zu ſorgen, daß im September die Bäume Schutzgürtel haben oder, wo dieſe gegen 
die Spannraupe nicht nötig ſind, Tuchlappen tragen, unter denen ſich eine Menge von 
Ungeziefer anſammelt, welches beim Unterſuchen dieſer Lappen zu der für jeden Fall ent— 
ſprechenden Zeit getötet werden kann. 
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Im Juni erblickt der Schmetterling das Licht der Welt unter dem Namen Apfel- oder 
Obſtwickler (Grapholitha pomonella, Fig. 2). Er kommt uns vorzugsweiſe an den 
Wänden und in den Fenſtern ſolcher Häuſer zu Geſicht, worin Wintervorräte von Apfeln 
aufbewahrt werden; draußen im Freien drückt er ſich bei Tage zwiſchen die Rindenſchuppen 
der Bäume und wird wegen ſeiner ähnlichen Färbung ſchwer entdeckt. Die blaugrauen 

Oberflügel durchziehen feine, geſchlängelte Querlinien von brauner Färbung, und ein rötlich 
dunkelbrauner, rotgolden eingefaßter, wurzelwärts tief ſchwarz begrenzter Spiegelfleck nimmt 
an der Innenecke einen bedeutenden Raum ein. Die rötlichbraunen Hinterflügel überzieht 
ein leichter Kupferglanz, und graue Franſen umſäumen ſie. — Weit ſeltener bekommt man 
den noch düſterern, kleineren Pflaumenwickler (Grapholitha funebrana) zu ſehen, 
obſchon ſeine Raupe in manchen Jahren die Mehrzahl der Pflaumen bewohnt, und ſich von 

deren Fleiſche ernährend, oft die Hälfte derſelben in die ekelhaften Kotkrümeln verwandelt. 

Die Familie der Zünsler oder Lichtmotten (Pyralidina) vereinigt die größten 
bis ziemlich kleinen Mikrolepidopteren von weſentlich weniger Gleichförmigkeit im äußeren 

Anſehen als die vorige Familie. Die überein- 
ſtimmenden Merkmale beruhen hauptſächlich 

auf dem Verlaufe des Flügelgeäders und ſind 
daher verſteckterer Natur. Die geſtreckten, drei⸗ 
eckigen Vorderflügel werden von 11 oder 12, 
ſeltener von 9 oder 10 Rippen geſtützt, von 
denen Rippe 4 und z dicht bei einander oder 
auf gemeinſchaftlichem Stiele an der Hinterecke 
der Mittelzelle entſpringen, 9 aus 8 oder 7, 
ſelten ganz fehlend, nahe der vorderen Ecke. 
Dieſe ungleiche Verteilung von Rippe 3—8 
und namentlich der größere Zwiſchenraum 
zwiſchen 5 und 6 unterſcheidet die Zünsler 
von der vorigen und von der folgenden Fa— 

1) Sogenannte Obſtmade, 2) ihr Schmetterling (Gra- milie. Überdies kommt dem in Rede ftehen- 

a bemalte. Natärlich Große. (bis karre den Flügel eine ungeteilte Mittelgelle zu. Der 
immer breitere Hinterflügel iſt ohne einge— 

ſchobene Zelle, mit Haftborſte, drei freien Innenrands-, und noch 7, ſeltener 6 oder 5 Rippen 
verſehen, von denen Rippe Ib nicht gegabelt, 8 auf einer Strecke mit 7 vereinigt iſt oder 
mindeſtens nahe daran verläuft. Die Fühler ſind borſtenförmig, die Augen nackt und meiſt 
ſtark halbkugelig hervorgequollen, die Nebenaugen fehlen nur ſelten und ſind meiſt gleich 
hinter der Fühlerwurzel zu ſuchen. Die Taſter ändern in Größe, Form und Richtung außer- 
ordentlich und find meiſt durch die ſogenannten Nebentaſter, d. h. um höchſtens dreiglie— 
derige Kiefertaſter, vermehrt. Die Raupen der Zünsler laſſen ſich in ihrer äußeren Er— 
ſcheinung und in der Lebensweiſe von denen der Wickler nicht unterſcheiden; ſie ſind es, 
welche in den weitaus meiſten Fällen überwintern, nur ſelten gilt dies von der Puppe, nie, 
wie es ſcheint, von den Eiern oder den Faltern ſelbſt. | 

Die Familie in der angenommenen Faſſung zerfällt in eine Reihe von Sippen (Pyra- 
lididae, Botydae, Chilonidae, Crambidae, Phycidae und Galleriae), deren eine oder 
andere wir nur an wenigen Vertretern erläutern können. 
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Aus der erſten, nur 13 deutſche Arten umfaſſenden Sippe, ausgezeichnet durch 12 
Rippen im Vorderflügel, von denen 1 nicht gegabelt, 7 und 8 geſondert, die Querrippe 
gerade oder ſchwach gebogen ſind, durch geſchloſſene Mittelzelle im Hinterflügel und durch 
gleiche Taſter in beiden Geſchlechtern, begegnen uns einige Arten bisweilen in unſeren 

Behauſungen, weil die Raupen derſelben lebende Pflanzenkoſt verſchmähen. 
Die Fettſchabe, der Schmalzzünsler (Aglossa pinguinalis), hat rotgraue, 

ſeidenglänzende Flügel, deren vordere mit querbindenartigen Flecken beſetzt und hier und 

da weißlich gewürfelt ſind, und deren einfarbige Hinterflügel ſehr lange Franſen aus— 
zeichnen. Der Rüſſel fehlt, nicht die Nebenaugen; die vorſtehenden Taſter ſind unten borſtig 
behaart und enden in ein ſchräg aufſteigendes nacktes und walziges Glied, die Nebentaſter 
ſind klein und fadenförmig. Die borſtigen Fühler des Männchens unterſcheiden ſich von 
denen des Weibchens leicht durch feine Haarpinſel, die Hinterleibsſpitze des erſteren durch 
einen Haarbüſchel gegen die lang vorſtreckbare Legröhre. Die Flugbreite beträgt 22 — 30,5 mm. 

Im März und April, ungefähr vier Wochen vor der Geburt des Schmetterlings, zeigt ſich 
mitunter die 16 füßige, glänzend braune 
Raupe an den Wänden der Speiſekam— 

mer oder in einem ſtaubigen Winkel im 
Begriff, ſich einen paſſenden Platz zur 
Verpuppung aufzuſuchen. Bis dahin 
lebte ſie im Verborgenen von Schmalz, 
Butter, Speck und hält ſich daher vor— 
zugsweiſe in den Vorrats- und Speije- 
kammern auf. Seit Linnés Zeiten, 
welcher dieſen Gegenſtand ſchon er— 
wähnt, wurden mehrere Fälle beobachtet, . 5 NET 
in denen dieſe Raupe bis zu ſieben e ee ee 
Stück und erwachſen von Menſchen 

ausgebrochen wurde. Die Erſcheinung iſt wunderbar genug, um ſie bei dargebotenen Ge— 
legenheiten weiter zu verfolgen; denn eine annehmbare Erklärung derſelben konnte noch 
niemand geben. 

Der Mehlzünsler (Asopia farinalis, Fig. 3, S. 458) lebt in Geſellſchaft des 
vorigen und geſellt ſich dem Ungeziefer zu, denn ſeine Raupe lebt im Mehle. Der ungemein 
zierliche, ſpannerartige Zünsler hat die Eigenheit, den Hinterleib beim Ruhen im Bogen 
nach vorn aufzubiegen, wie es auch ein weißer, braunbindiger Spanner (Cidaria ocellata) 
thut, den man an einer Wand gleichfalls bei Tage in dieſer Stellung ruhen ſehen kann. 
Zwei zart weiße, unregelmäßig verlaufende Querlinien grenzen auf den olivenbraunen 
Vorderflügeln ein breites, mehr gelbes Mittelfeld ab; auf den grauen Hinterflügeln ſind 
gleichfalls zwei lichte Schlangenlinien angedeutet. Die aufſteigenden Taſter ſind anliegend 
beſchuppt und enden fadenförmig; ein Rüſſel iſt hier vorhanden, aber die Nebenaugen fehlen. 
Der Zünsler fliegt vom Juli bis September und findet ſich auch im Freien, da ſeine Raupe 
nicht nur vom fertigen Mehle, ſondern auch von dem Mehle in den Körnern und vom 
Stroh lebt. Die Raupen dieſer Sippe ſcheinen überhaupt friſche Pflanzenkoſt zu ver— 
ſchmähen. So fand ich vor mehreren Jahren hier im benachbarten Walde in einem voll— 
kommen vertrockneten Eichenkranze, welcher eine Laube geſchmückt hatte, maſſenhaft ein 
ſchwarzbraunes Räupchen, aus welchem ich die zierliche Asopia glaucinalis erzog. 

Um die ungemein artenreiche Gattung Botys, die allein über 100 Europäer ent— 
hält, ſcharen ſich die Mitglieder der zweiten Sippe, von der vorigen nur dadurch unter— 
ſchieden, daß im Vorderflügel Rippe 7 und 8 geſondert voneinander entſpringen. Die auf 

x = —GZ 
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zahlreiche Gattungen verteilten Arten haben in ihrer äußeren Erſcheinung viel Spanner— 
artiges. Manche von ihnen, es ſind namentlich kleinere und dunklere bis ſchwarze Arten 
mit weißen Zeichnungen, fliegen nur bei Sonnenſchein, ſetzen ſich auf Sandboden mit halb 

ausgebreiteten Flügeln oder ſuchen raſenbildende Blumen auf, um daſelbſt Honig zu naſchen, 
zeigen ſich aber dort wie hier ſcheu und flüchtig und laſſen ſich ſchwer ergreifen. Andere, 
namentlich weiße Arten mit gelb oder braun in doppelten Schlangenlinien bemalten Flügeln, 
laſſen ſich in der Umgebung von pflanzenreichen Teichen und Waſſerlöchern aufſuchen und 

beleben bei anbrechender Dunkelheit, wie Geiſter über dem Waſſer hintaumelnd, ſolche Ort— 
lichkeiten, indem die verſchiedenen Waſſerpflanzen ihren Raupen Nahrung bieten. Die Mehr⸗ 

zahl der Arten und zwar die größten der ganzen Sippe und meiſt licht, vorherrſchend gelb 
gefärbten ſind Nachtſchmetterlinge, ruhen am Tage verborgen im Gebüſche, fliegen jedoch 
auf, wenn ſie geſtört werden, um in mäßig raſchem, etwas ſtoßendem Fluge ein neues 
Verſteck aufzuſuchen. Einige Arten werden durch ihre Raupen unter Umſtänden den Feld- 
kulturen nachteilig, was jedoch nicht von dem Getreidezünsler (Botys frumentalis) 

gilt, wie man aus ſeinem Namen ſchließen könnte; denn ſeine Raupe lebt von verſchiedenen 

Kreuzblümlern, welche als Unkraut auf den Getreidefeldern, namentlich im Weizen, wachſen. 
Der Rübſaatpfeifer (Botys margaritalis oder Orobena extimalis, wie ihn die 

neueren Schriftſteller nennen, Abbild. S. 459), hat ſchmutzig ſchwefelgelbe Vorderflügel welche 
zwei roſtgelbe, mehr oder weniger deutliche und zum Teile unterbrochene Querbinden, ein 
roſtbrauner Schrägſtrich aus der Spitze durchziehen und roſtbraune, ſtark grau gemiſchte 
Franſen einfaſſen. Die glänzend ſtrohgelben, kurzen und breiten Hinterflügel haben eine 
feine roſtbraune Saumlinie und am Innenwinkel einen graubraunen Fleck auf den ſchwach 
grauſchimmernden Franſen. Die gerundete Stirn iſt ſchmäler als die Augen und mit 

Nebenaugen verſehen, die Taſter find kurz, rundlich beſchuppt und vorgeftredt, die Neben- 
taſter lang und fadenförmig. Im Juni und Juli fliegen die Zünsler des Abends über 
die Felder, und das befruchtete Weibchen legt die Eier an die Schoten der Olſaaten, des 
Pfennigkrautes (Thlaspi) und des Bauernſenfes (Iberis), wo das bald auskriechende 
Räupchen zwiſchen denſelben einige Fäden ſpinnt, Löcher bohrt, um ſich von den Samen 
zu ernähren und einer ſolchen Schote das ungefähre Anſehen einer Flöte verleihen kann, 
daher der Name „Pfeifer“. Die im September erwachſene, dann bis 17,5 mm meſſende 
Raupe iſt gelbgrün, außer vier Reihen ſchwarzbrauner, einzeln geborſteter Warzen über 
den Rücken und einer Reihe dunkler Pünktchen über den gleichfalls dunkeln Luftlöchern; 
der Kopf und das durch drei weiße Längslinien geteilte Halsſchild ſind ſchwarz. Sie ſucht 
nun die Erde auf, fertigt ein eiförmiges, im Innern ſehr zart mit Seide austapeziertes 
Gehäuſe und bleibt in demſelben als Raupe während des Winters liegen. Erſt einige 
Wochen (26 Tage) vor dem Erſcheinen des Schmetterlinges, alſo im Mai, erfolgt die Ver⸗ 
wandlung. Die gelbrote Puppe iſt in der Mitte am breiteſten, am Kopfe ſtumpf ſpitzig, 
am kolbigen Hinterende mit breitem Aftergriffel verſehen. — Das ähnliche Räupchen des 
Hirſezünslers (Botys silacealis oder lupulina) lebt bohrend in den Hirſehalmen 
oder in den Stengeln des Hopfens oder Hanfes und kann dieſen Pflanzen ſchädlich werden. 

Die Rüſſelmotten (Crambidae) beleben den ganzen Sommer hindurch die Wieſen 
und mit Gras beſtandene Blößen der Wälder und fahren rechts und links aus der Pflan- 
zendecke, wenn ſie der Schritt des Fußgängers aufſcheucht, um ſich entfernter von neuem 
zu verſtecken und mit mantelartig den ſchlanken Leib umhüllenden Flügeln zu ruhen, bis 
die Abenddämmerung ſie zu freiwilligen Umflügen auffordert. Die Taſter ſind lang und 
ſtehen wagerecht vor wie ein Rüſſel, die pinſelförmigen Nebentaſter liegen ihnen auf. Die 
langen und ſchmalen Vorderflügel werden von zwölf, ſelten von nur elf Rippen geſtützt, 
deren erſte nicht gegabelt iſt, und fallen bei vielen durch weiße Längsſtriche oder Keilflecke 
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auf mehr oder weniger dunklerem Grunde oder durch metalliſch glänzende Linien, beſonders 
Franſen des Saumes auf. Die ſehr breiten, einfarbig grauen Hinterflügel, welche der 
Länge nach gefaltet werden müſſen, um Deckung von den Vorderflügeln zu erlangen, 
haben eine offene Mittelzelle und an der Wurzel eine behaarte hintere Mittelrippe. 
Manche dieſer zierlichen Schmetterlinge finden ſich nur an den trockenſten, von der Sonne 

verbrannten Stellen in Gemeinſchaft gewiſſer Phycideen, mit denen ſie äußerlich große 
Übereinſtimmung haben, und leiten ſomit auch in der Lebensweiſe zu dieſer Sippe über. 

Die Mitglieder derſelben unterſcheiden ſich durch die geſchloſſene Mittelzelle im Unterflügel 
und durch weniger (11, 10 oder 9) Rippen im Vorderflügel von der vorigen, haben hier 
Rippe 7 und 8 geftielt oder vollkommen vereinigt und dort Behaarung an der Wurzel 
der Mittelrippe; auch zeichnen ſich die Männchen vielfach durch eigentümliche Gebilde an 
der Fühlerwurzel ſowie durch andere Formen der Nebentaſter vor den Weibchen aus, wo 
dieſe Teile regelmäßig verlaufen. Viele Arten ruhen bei Tage in gleicher Weiſe wie die 
Rüſſelmotten im Graſe, an dem Laube der Eichen oder anderen Buſchwerkes im Walde, 

werden aber nur dann bemerklich, wenn man ihre Ruheſtätten erſchüttert und ſie zum 

Herabfliegen oder Herabfallen veranlaßt. Erſt nach Sonnenuntergang werden ſie lebhaft. 
Zum Schluſſe der Zünsler ſei noch der Wachsſchabe, Honig- oder Bienenmotte 

(Galleria mellonella, Fig. 3—6, ©. 462), gedacht, eines Mitgliedes der letzten klei⸗ 
nen Sippe, welche folgende Merkmale kennzeichnen: die männlichen Taſter ſind kurz und 
laufen in ein ſpitzes, innen ausgehöhltes, nacktes Endglied aus, während ſie bei dem 
Weibchen beſchuppt vorſtehen. Im Vorderflügel kommen 12, 11 oder 10 Rippen vor, 
von denen Rippe 1 an der Wurzel gegabelt, 7 und 8 geſtielt ſind. Im Hinterflügel iſt 
die hintere Mittelrippe an der Wurzel behaart, die Mittelzelle ganz oder nur an der hin— 
teren Hälfte geſchloſſen. Bei der genannten Art ſind die Vorderflügel aſchgrau, am Innen— 
rande ledergelb, rotbraun gefleckt, am kurzen Saume ſchwach geſchweift und am Innen— 
winkel ſcharf geeckt, die Hinterflügel beim Männchen grau, beim größeren Weibchen weiß— 
lich, die Fußwurzel bei beiden Geſchlechtern mit einem weißen Schuppenzahn verſehen. 
Die Motte erſcheint zweimal im Jahre, im Frühling und dann wieder vom Juli ab. 
Die beinfarbene 16 füßige Raupe (Fig. 4) iſt am Kopfe und Nackenſchilde kaſtanienbraun, 
lichter an der Afterklappe, auf dem zweiten und dritten Ringe ſtehen gelbe, geborſtete 

Wärzchen paarweiſe in einem Kranze beiſammen, auf den übrigen je acht einzeln. Sie 
lebt in den Stöcken der Honigbiene, beſonders in alten Brutwaben, gerät mitunter auch 
in honiggefüllte und ernährt ſich vom Wachſe, welches ſie gangartig wegfrißt, dabei eine 
loſe Geſpinſtröhre anlegend, welche ihre Straße anzeigt (Fig. 3). Sie iſt ſchon in fort— 
laufenden Bruten erzogen worden, indem die folgende ſich immer mit dem Kote der vor— 
hergehenden ernähren mußte, welcher wenig von dem Wachſe verſchieden zu ſein ſcheint. 
Réaumur hat ſie jahrelang mit Leder, Wollzeug, dürrem Laube, Papier und dergleichen 

gefüttert. Sie iſt beſonders des Nachts thätig und während derſelben vor den Nach— 
ſtellungen der Bienen am ſicherſten, kann übrigens den ganzen Stock verderben, wenn 
man ſie gewähren läßt. Die Entwickelung der Raupe geht raſch vor ſich und beanſprucht 
im Sommer nur drei Wochen. Die letzte Brut überwintert als Puppe, welche in einem 
dichten, geſtreckten Geſpinſte ſteckt, deren man meiſt mehrere der Länge nach dicht anein— 
ander findet. In dieſem Geſpinſte liegt die Raupe vier Wochen, ehe ſie zu einer braun— 
gelben, auf dem rotgrauen Rücken gekielten Puppe (Fig. 5) wird. Hat dieſe bis etwa 
18 Tage geruht, ſo erſcheint im Mai der Falter (Fig. 6), welcher flink davon läuft und das 
Dunkle aufſucht, ſobald man ihn dem Tageslichte ausſetzt. 
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Bei weitem die größere Hälfte aller Kleinſchmetterlinge iſt zu der Familie der Schaben 
oder Motten (Tine ina) vereinigt worden, die jedoch eine allgemeine Schilderung wegen 
des großen Wechſels in Körpertracht und Lebensweiſe ihrer Glieder kaum zuläßt. Stellen 
wir uns die Urbilder vor, ſo erſcheinen die Flügel ſchmal und zugeſpitzt, linien- oder 

lanzettförmig und bekommen erſt durch die ungemein langen Franſen ihren einem Schmetter⸗ 
lingsflügel eignen Umriß, werden gewiſſermaßen erſt zu Flügeln. In der Ruhe liegen 
ſie dem Körper auf, decken ihn dachartig, wobei nicht ſelten die langen Franſen das Dach 
am Ende in Form eines Kammes überragen, bei wieder anderen wickeln ſie ſich um den 
ſchlanken Körper gleich einem Mantel. Die Hinterflügel pflegen wie bei den Wicklern und 
den meiſten Eulen einfarbig, meiſt grau und unanſehnlich zu ſein, während die Vorder— 
flügel durch ihre oft lebhaften bunten Farben, durch die in dem herrlichſten Metallglanze 

1) Kornmotte (Tinea granella) nebſt Raupen. 2) Raupe der Kleidermotte (Tinea pellionella). 3) Bienen wabe mi 

4) Raupe, 5) Puppe, 6) der Wachsſchabe (Galleria mellonella). 5 

ſtrahlenden Zeichnungen die Motten entſchieden zu den prächtigſten aller Schmetterlinge 
erheben. Leider wird dieſe Pracht infolge der Kleinheit dem Blicke vielfach entzogen und 
kommt nur dem bewaffneten Auge zum vollen Bewußtſein. Die Mehrzahl trägt Borſten— 
fühler von mäßiger Länge; es kommen aber auch ſehr lange Fühler vor, welche beſonders 
bei gewiſſen Männchen um ein ſehr Vielfaches die Körperlänge übertreffen, auch trägt das 
genannte Geſchlecht mancher Arten ſtattliche Kammzähne an denſelben. Die Taſter ſind 
meiſt ſtark entwickelt, in Richtung, Bekleidung namentlich des Endgliedes großen Schwan— 
kungen unterworfen und zu Erkennungszeichen von der größten Wichtigkeit; auch die 
Kiefertaſter oder Nebentaſter, wie wir fie immer genannt haben, ſind gleichfalls gut ent: 
wickelt und vortretend. Die Bekleidung des Kopfes, ob beſchopft, buſchig oder glatt be— 
haart, die des Mittelrückens und allerlei ähnliche Verhältniſſe, welche nur ein geübtes Auge 
herausfindet, müſſen berückſichtigt werden, um die zahlreichen Gattungen und weit zahl: 
reicheren Arten mit Sicherheit unterſcheiden zu können. Nehmen wir hierzu noch den Um⸗ 
ſtand, daß im Hinterflügel Rippe 8 getrennt und entfernt von 7 entſpringt, daß die Hinter: 
ſchienen nicht über doppelt ſo lang wie ihre Schenkel, die Augen nackt ſind und das letzte 
Taſterglied aufſteigt oder in der Richtung des Mittelgliedes verläuft, ſo haben wir die 
Punkte beiſammen, die zu der Erkennung einer Motte führen. 
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Ä Dieſer Vielgeſtaltigkeit in der äußeren Erſcheinung der Falter entſprechen auch die 

14: oder 16 füßigen Räupchen mit ihrer Lebensweiſe. Die einen halten ſich geſellig bei 
einander in einem großen Geſpinſte, mit welchem ſie ganze Aſte und kleinere Sträucher 
ſchleierartig umſtricken, andere wickeln Blätter oder ein Blatt und bewegen ſich in der da— 
durch entſtandenen, vorn und hinten offenen Röhre mit gleicher Schnelligkeit rückwärts 
wie vorwärts, immer bereit, an einem Faden herabzugleiten, wenn ſie in Gefahr ſind. 
Noch andere (Coleophoren ꝛc.) leben in einem Hörnchen, welches ſie aus den Abnagſeln der 
Futterpflanze anfertigen und mit ſich herumtragen, wie die Schnecke ihr Haus, und gar 
verſchiedengeſtaltig und verſchiedenfarbig können dieſe Futterale ſein. Sehr viele leben 
als Minierer zwiſchen der Ober- und Unterhaut eines Blattes, eigenartige Gänge freſſend, 

welche natürlich mißfarbig werden und dadurch leicht in die Augen fallen, hier verpuppen 

ſie ſich auch (Lithocolletis) oder verlaſſen die Mine, um dies in der Erde zu vollziehen, 
oder auch an der Außenſeite des Blattes ein Puppengeſpinſt anzulegen, während wieder 
andere einfach in den verſchiedenſten Pflanzenteilen bohren. Dieſe Andeutungen mögen 
genügen, um einen Begriff von der Vielgeſtaltigkeit des Lebens dieſer kleinſten Falter zu 
geben, denen ſich erſt in den letzten Jahrzehnten zahlreichere Liebhaber zugewendet haben 
als früher. 

Nicht einmal auf die Charakteriſtik einiger Sippen können wir hier eingehen, ſon— 
dern müſſen uns darauf beſchränken, wenige, einem allgemeinen Intereſſe nahe tretende 
Arten in der Kürze zu beſprechen, obſchon eine größere Reihe durch das Zerſtörungswerk 
der Raupen unſere Aufmerkſamkeit auf ſich zu lenken vermag. 

Bei der Gattung Tinea in der Faſſung der heutigen Schmetterlingskundigen treten 
die ſehr entwickelten vier- bis ſiebengliedrigen Nebentaſter weit hervor, das zweite Glied 
der Lippentaſter iſt am Ende beborſtet, der Rüſſel verkümmert, der Kopf mit einem großen 
Haarſchopfe, aber keinen Nebenaugen ausgeſtattet. Die Borſtenfühler erreichen nicht die 
Länge des Vorderflügels; dieſer iſt geſtreckt und zugeſpitzt und wird von zwölf Rippen 
geſpannt, von denen 3, 4 und 5 geſondert entſpringen und 7 in den Vorderrand mündet. 
Der Hinterflügel iſt geſtreckt, faſt lanzettförmig, beſchuppt und lang gefranſt. Mehrere 

Arten führen ſich in unſeren Behauſungen mißliebig auf. 
Die Kornmotte, der weiße Kornwurm (Tinea granella, Fig. 1, S. 462), 

wird als Raupe, wie der früher erwähnte „ſchwarze Kornwurm“, dem Getreide auf den 
Speichern ſchädlich. Man kann den 13 mm ſpannenden Schmetterling während des Juni im 
Freien allerwärts bei Tage feſt ſitzen ſehen, dachartig mit den durch die Franſen nach hinten 
verbreiterten Vorderflügeln den Leib deckend. Die ſtumpf lanzettförmigen Vorderflügel (dieſe 
Geſtalt haben ſie ohne die Franſen) ſind ſilberweiß, dunkelbraun bis ſchwarz marmoriert. 
Die Franſen und Ränder erſcheinen dunkelfleckig, und ziemlich beſtändig verläuft der größte 
Fleck von der Mitte des Vorderrandes bindenartig bis zum Innenwinkel. Die Hinterflügel 
ſind einfarbig, glänzend weißgrau. Die fadenförmigen, ſchwarzen Fühler erreichen ungefähr 
zwei Drittel der Vorderflügellänge, die walzigen Taſter ſtehen geradeaus und wenig über den 
Stirnſchopf hervor. An den bläulichgrauen Beinen ſind die Schienen mit zwei ſilberweißen 
Sporenpaaren bewehrt, die der hinterſten mit langen, weißen Haaren beſetzt. Eben aus— 
gekrochen paaren ſich die Tierchen, und das Weibchen ſucht nachher mit Vorliebe die Ge— 
treideſpeicher auf, wenn es nicht daſelbſt geboren wurde, legt 1— 2 Eier an ein Korn, 
welcher Art, ſcheint ihm ziemlich gleichgültig. Bis Mitte Juli ſpäteſtens beendigt es 
dieſes Geſchäft und büßt es mit dem Leben. Dort kann man die kleinen Leichen zahlreich 

in den Spinnengeweben hängen ſehen. Nach 10— 14 Tagen kriechen die Räupchen aus. 
In der letzten Woche des Juli wird man fie ſchon gewahr an den kleinen Kothäufchen, 

welche an den von ihnen benagten und zu drei, vier oder mehr zuſammengeſponnenen. 
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Körnern hängen, ſie halten ſich nicht an ein Korn, ſondern naſchen an mehreren und 
verbinden dieſelben durch ein Gewebe, unter deſſen Schutze ſie äußerlich daran freſſen. 
Die Raupe iſt beinfarben, an Kopf und Nackenſchild dunkler, hat 16 Beine und erreicht 
in einer Länge von etwa 10 mm ihr volles Maß. Ende Auguſt oder Anfang September 
wird ſie unruhig, läuft auf dem Getreide umher, überall Seidenfäden zurücklaſſend, und 

ſucht ein geeignetes Plätzchen zur Verpuppung. Dasſelbe findet fie ebenſowohl in aus— 
gehöhlten Körnern, wie in den Ritzen der Dielen oder Balken. Im Geſpinſte, welches fie 

aus den Abnagſeln ihrer Umgebung anfertigt, bleibt ſie bis zum Frühlinge liegen, dann 
erſt wird fie zu einer bräunlichgelben Puppe, deren Kopfende in eine ſtumpfe Spitze aus⸗ 
läuft. Die Geſpinſte finden ſich öfter in kleinen Geſellſchaften beiſammen. 

Von den Raupen der Kleider- oder Pelzmotten (Fig. 2, S. 462) iſt bekannt, daß fie 
in unſeren Wohnungen an Plätzen, wo ſie nicht geſtört werden, als da ſind Kleiderſchränke, 
gepolſterte Stühle und Sofas, Schubladen, in denen wollene Stoffe aufbewahrt werden, 
auch in Naturalienſammlungen jeder Art, mit Ausſchluß der Steine, arg wirtſchaften und 
da, wo ſie recht zahlreich vorkommen, über Winter an den Decken in kleinen Säckchen 
hängen, welche ſie als Wohnung aus Stoffen ihrer Umgebung anfertigten, um ſich ſpäter 
darin auch zu verpuppen. Es kommen zwei Arten durcheinander vor, die Tinea pellio- 

nella, gelblich ſeidenglänzend, Vorderflügel mit einem oder zwei dunkeln Pünktchen in der 
Mitte, die jedoch auch fehlen können, mit lehmgelbem Kopfhaare und grauen, gelblich 
ſchimmernden Hinterflügeln (ſie iſt die kleinere, 11 — 17,5 mm) und die 15 — 22 mm 
ſpannende Tinea tapezella, deren Kopfhaare weiß, Vorderflügel an der kleineren Wurzel: 
hälfte violettbraun, dahinter gelblichweiß, an der Spitze mit einem violettgrauen Flecke 
gezeichnet ſind, die Hinterflügel, wie vorher, grau und gelb ſchimmernd. Sie hält ſich 
mehr an das Pelzwerk und die Felle ausgeſtopfter Tiere. Juni und Juli umfaſſen die 
Schwärmzeit beider Schmetterlinge, welche jedoch einzeln früher oder ſpäter vorkommen, je 
nach den Wärmeverhältniſſen der von ihnen bewohnten Örtlichkeiten. Sie find natürlich 
thunlichſt zu verfolgen, in der Regel aber ſchwer zu fangen, weil ſie nach Mottenart aus 
dem Fluge oft in eine rutſchende Bewegung auf feſter Unterlage übergehen und ſich 
ſchleunigſt verſtecken. Sobald man einzelne Motten bemerkt, ſind alle Gegenſtände vor den 

legenden Weibchen möglichſt zu ſchützen, die Polſter fleißig auszuklopfen, die Kleidungs— 
ſtücke öfter zu lüften und gleichfalls auszuklopfen, wodurch man auch die etwa ſchon 
vorhandenen Raupen, welche ſich vom Auguſt an finden, zum Herausfallen veranlaßt. 

Werden Pelzwaaren beiſeite gelegt, ſo muß man ſie vorher ſorgfältig lüften, in ein 
leinenes Tuch einpacken, am beſten einnähen (mit Inſektenpulver beſtreuen), und an einem 
gut ſchließenden oder luftigen Orte aufbewahren. Der Geruch von Terpentinöl und aller 
dasſelbe enthaltenden Stoffe ſowie der verſchiedenen Mineralöle iſt den Motten wie jedem 
anderen Ungeziefer zuwider und ein gutes Schutzmittel gegen dieſelben. In dunkeln, 
dumpfen Winkeln gedeihen ſie, wenn daſelbſt wollene Stoffe oder andere ihnen genehme 
Nahrungsmittel unbeachtet liegen, am beſten, was ſchon den Alten bekannt war; denn 
Ariſtoteles (5, 26) erzählt, daß in Wolle und wollenen Zeugen Tierchen entſtänden, wie 
beiſpielsweiſe die Tuchmotten, beſonders wenn die Wolle ſtaubig und noch mehr, wenn 
eine Spinne mit eingeſchloſſen werde; denn dieſe trockne die Wolle, indem fie alle Feuch— 

tigkeit, die etwa da ſei, wegtrinke. Heutigestages würden wir der Meinung ſein, daß 
die Spinne die Motte ausſauge. | 

Zu den mannigfachen Genüſſen, welche dem Naturfreund ein Frühjahrsgang durch 
einen Laubwald bietet, gehört auch das muntere Spiel einer an Kopf und Beinen zottig 
ſchwarz behaarten, an den Vorderflügeln metalliſch dunkelgrün erglänzenden Motte, welche 
man den grünen Langfühler (Adela viridella) nennen könnte. An einem und dem 



Kleidermotte. Grüner Langfühler. Apfelbaum⸗Geſpinſtmotte. 465 

anderen von der Nachmittagsſonne beſchienenen, das Grün des jungen Laubes in wun— 
derbarem Zauber zurückwerfenden Eichenbuſche habe ich Hunderte dieſer Mottchen auf und 
ab tanzen ſehen, wobei ſie ihre langen Fühler ſenkrecht in die Höhe halten, die beim Weib— 
chen die Flügellänge merklich, beim Männchen mehr als um das Doppelte überragen und 
gleich Silberfädchen, getragen von den herrlich glänzenden Flügeln, fortwährend auf und 
nieder gehen. Es iſt entſchieden der Hochzeitsreigen, welchen dieſe Tierchen in lautloſer 
Stille nur nach dem Takte der Farbentöne aufführen; denn ab und zu begibt ſich ein 
Weibchen mit weit ausgebreiteten Flügelchen auf eins der Blätter und winkt mit den 
Fühlern nach rechts und links. Es bleibt aber unbeachtet und fliegt nach kurzer Zeit der 
Ruhe wieder auf, um ſich von neuem unter die muntere Schar zu miſchen, welche ſo dicht 
gedrängt, als es die langen Fühler geſtatten, ihr Auf- und Abwogen unterhält. Kurze 
Zeit ruht dann auch ein Männchen, und in dieſer Weiſe geht das luſtige Spiel weiter, 
bis ſchließlich nach dem Scheiden der Sonne unter dem weſtlichen Himmel der Knäuel ſich 
löſt und die einzelnen Pärchen zwiſchen dem würzigen Laube verſchwinden. In manchen 
Jahren trifft man dieſe Motten ſehr häufig und dann an den ſonnigen Nachmittagsſtunden 
in der eben geſchilderten Weiſe, ſonſt träge an dem Laube ſitzend und die Fühler in ge— 
meſſenem Takte wiegend, oder in Geſellſchaft anderer Brüder und Schweſtern und der ver— 
ſchiedenſten Kerfe an blühenden Weidenkätzchen, der um dieſe Jahreszeit am reichlichſten 

fließenden Honigquelle, ihr kurzes Daſein friſtend. Ihre früheren Lebensverhältniſſe ſind 
mir unbekannt. 

Die Apfelbaum⸗Geſpinſt- oder Schnauzenmotte (Hyponomeuta malinella, 
Fig. 2, S. 466) iſt ein 19 mm ſpannendes Mottchen von vorherrſchend weißer Färbung mit 
Atlasglanz. Auf den geſtreckten Vorderflügeln ſtehen drei Längsreihen ſchwarzer Pünktchen, 
welche vor den Franſen des Saumes durch einige weitere Pünktchen verbunden ſind, die 
dunkelgrauen, an der Wurzel weißlichen Hinterflügel haben gleichmäßig lichtgraue Franſen 
und der Hinterleib ebenfalls graue Färbung. Ende Juni oder Anfang Juli kriecht und ſitzt 
bei Tage dieſer beſcheidene Falter an Apfelbäumen, fliegt jedoch des Abends umher, voraus— 

geſetzt, daß ſich ebenda zwiſchen den Aſten florartige Geſpinſte zeigen und bereits früher 
vorhanden waren. Es ſind die Weideplätze ſeiner bräunlichgrauen, ſchwarz bewarzten Raupe. 
Dieſelbe wird erſt durch die zarten Geſpinſtſchleier bemerklich, mit denen ſie die Blätter 
umwickelt, welche ſie ſich zur Nahrung auserſehen hat, und die ſie nach Bedürfnis mehr 
und mehr erweitert. Weil mehrere Eier beiſammengelegt werden, die Raupen alſo geſellig 

leben und bei größerer Häufigkeit ſich mehrere Geſellſchaften nicht ſelten vereinigen, ſo kann 

es geſchehen, daß ganze Aſte eines Apfelbaumes überſchleiert ſind und innerhalb dieſes Netz— 
werkes das Grün mehr und mehr durch Skelettieren der Blätter ſchwindet. Sind die Raupen, 
welche ſich lebhaft im Neſte bewegen (Fig. 1, S. 466), wenn ſie nicht der Ruhe nach ein— 
genommenem Mahle oder bei den jedesmaligen Häutungen pflegen, einem Angriffe aus— 
geſetzt, ſo läßt ſich jede ſofort an einem Faden herab, um vom Boden aus in ſchleunigem 
Laufe zu entfliehen. Sobald ſie erwachſen ſind, ſpinnen ſie ſich gedrängt bei einander ein, 
und das ganze Neſt enthält in Klumpen ebenſo viele klebrige Hülſen, durch welche die rötlich— 
gelbe, unterſetzte Puppe durchſcheint, als vorher Raupen vorhanden waren. Die befruchteten 
Weibchen legen ihre Eier an die Rinde eines Zweiges in länglichen Haufen. Wie behauptet 
wird, kriechen dieſelben in etwa 4 Wochen aus. Weil man ſie immer erſt im erwachſe— 

neren Alter und durch die Geſpinſte wahrnimmt, ſo möchte ich glauben, daß die Eier über— 
wintern. Eine ſehr ähnliche, aber an den Vorderflügeln licht grau angehauchte Art (H. varia- 
bilis) hatte ſich 1888 in verſchiedenen Orten des Unſtrut- und Saalethales in verderblicher 
Weiſe auf den Pflaumenbäumen eingeniſtet. Andere leben an Sträuchern, namentlich am 

Pfaffenhütchen, deren kleinere Büſche von den Raupen nicht ſelten vollſtändig entblättert 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 30 
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und gänzlich überſponnen werden. Da die meiſten Arten nach den Futterpflanzen benannt 
worden find, ſich aber nicht auf eine ſolche beſchränken, jo herrſchte große Verwirrung hin: 
ſichtlich der Namen unter den Schriftſtellern, bis Zeller, ſeiner Zeit einer unſerer gründlich⸗ 
ſten Kenner der Kleinſchmetterlinge, mehr Ordnung hergeſtellt hat. 

Die Ackereulenmotten (Depressaria) vertreten unter den Schaben die Eulen⸗ 
gattung Agrotis in Rückſicht auf die mehr düſteren Farben der platt auf dem breitgedrückten 
Hinterleibe aufliegenden Flügel, deren vordere breit, hinten ſtark geſtutzt oder gerundet ſind, 
während die hinteren am Saume einen Ausſchnitt haben. Sie fliegen in derſelben Weiſe 
auf wie jene, wenn ſie am Tage geſtört werden, oder laufen dahin, um ſich zu verſtecken. 

Ihre großen Taſter ſchließen aneinander, ſteigen hoch auf und bergen einen wohlentwickelten 
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Apfelbaum-Geſpinſtmotte (Hyponomeuta malinella), 1) ein Geſpinſtſtück mit Raupen, 2) die Motte. — Dunkel⸗ 
rippige Kümmelſchabe (Depressaria nervosa), 3) ausgebreitete und vergrößerte, 4) ruhende Motte in natürlicher Größe, 
5) vergrößerte Raupe, 6) Puppe im geöffneten Lager. 7) Gemeines Geiſtchen (Pterophorus pentadactylus). Außer 3 

und 5 alle natürliche Größe. 

Rüſſel, auf dem Scheitel des polſterartig beſchuppten Kopfes ſtehen Nebenaugen. Von den zahl⸗ 
reichen Arten, welche als Schmetterlinge überwintern, leben viele als Raupen im Blüten- und 
Fruchtſtande von Dolden, und es iſt als für den Feldbau verderblich zu nennen: die dunkel⸗ 
rippige Kümmelſchabe, der Pfeifer im Kümmel (Depressaria nervosa, Hae- 
mylis daucella Hübners, Fig. 3 u. 4 obiger Abbild.). Die Motte hat wenig für ſich Ge⸗ 
winnendes infolge der rötlich graubraunen Vorderflügel, welche auf den Rippen, beſonders 
ſaumwärts, ſchwärzlich beſtäubt ſind, am meiſten aber durch einen lichten Winkelhaken vor 
der Spitze auffallen. Die Hinterflügel ſind graubraun, das Endglied der Taſter zweimal 
ſchwärzlich geringelt. Die Flügelſpannung beträgt durchſchnittlich 20,15 mm. Je nach der 
warmen oder kühlen Witterung kommen die Schaben früher oder ſpäter aus ihren winter: 
lichen Verſtecken, und das Weibchen legt ſeine Eier mehr einzeln an die Kümmelpflanzen, 

wenn es deren habhaft werden kann, wo nicht, an andere Dolden, unter denen Oenanthe 
aquatica (Phellandrium aquaticum) und Sium latifolium neben noch einigen anderen 
genannt werden. Am Kümmel wird die Raupe bemerklich, ſobald er mitten in der Blüte 
ſteht. Sie ſitzt halb oder ganz erwachſen in den Dolden, die ſie in der Regel durch wenige 
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Fäden zuſammenzieht, und frißt die Blüten und jungen Samen; ſollten beide nicht mehr 
ausreichen, ſo nagt ſie auch die zarteren Zweige an. Es ſind Fälle vorgekommen, in denen 
man den Ausfall der Ernte durch ihre Schuld auf mehr denn die Hälfte veranſchlagt hat. 
Das ſechzehnfüßige Räupchen (Fig. 5) iſt ungemein lebendig, ſchnellt um ſich, wenn man 
es berührt, oder läßt ſich an einem Faden zur Erde hinab, auf der es eilfertig davonkriecht. 
In der Gefangenſchaft weiß es ſich durch die engſten und verborgenſten Spalten durch— 
zuzwängen, um ihr zu entgehen. Nach viermaliger Häutung iſt die Raupe erwachſen, wozu 
fie vom Ei an durchſchnittlich 5 Wochen gebraucht, wenn ungünſtige Witterung ihre Ent— 
wickelung nicht aufhält. Sie iſt etwa 15 mm lang und ziemlich bunt gefärbt: ein breiter 
orangener Seitenſtreifen mit den ſchwarzen Luftlöchern teilt den Körper in eine blaß oliven— 

grüne, breitere Rücken⸗ und eine lichtere Bauchhälfte, an jener ſtehen auf jedem Ringe 

vom vierten an in einer Querreihe vier glänzend ſchwarze, weiß geringelte Warzen und je 
zwei noch dahinter, auf dem vorletzten Gliede nur vier in einem nach vorn offenen Halb— 
kreiſe, auf dem zweiten und dritten dagegen ſechs in einer Querlinie. Kopf, Nackenſchild 
und Afterklappe glänzen ſchwarz, beide letztere umgibt ein rotgelber Saum, jenes teilt 
überdies noch eine ebenſo gefärbte Längslinie. Die untere Körperhälfte zeichnen gleichfalls 
mehrere Warzenreihen aus. Zur Verpuppung bohrt ſich die Raupe in den Stengel der 
Futterpflanze ein und nagt ſich ein bequemes Lager aus, ſpinnt das Flugloch durch ein 
ſchräges Deckelchen zu und wird zu einer etwas flachgedrückten Puppe (Fig. 6), welche, von 
einigen Seidenfädchen in der Stengelhöhlung feſtgehalten, geſtürzt über dem Flugloche 
zu liegen pflegt. Sind die Raupen ſehr zahlreich, Jo kann man 30—40 Löcher in einer 
Staude zählen, Zugänge zu ebenſo vielen Puppenlagern, und ihre Ahnlichkeit mit einer 
Flöte dürfte größer ſein als bei der vom Pfeifer angebohrten Rapsſchote. Die Raupe iſt 
übrigens nicht leicht verlegen, wie ich an gefangenen beobachtet habe. Hat ſie keinen ge— 
eigneten Stengel, ſo verpuppt ſie ſich in der etwas zurecht genagten und zugeſponnenen 
Dolde, wie viele ihrer Gattungsgenoſſen, oder auch frei an der Erde. Zur Zeit, in welcher 
man den Kümmel rauft, find alle Raupen in den Stengeln verpuppt, einzelne Schmetter- 
linge ſchon ausgeſchlüpft. In den erſten Tagen des Juni erhielt ich bereits dergleichen 
aus zerbohrten Stengeln, welche ich eingetragen hatte. In einem anderen Jahre traf ich 
dagegen am 13. Auguſt noch Raupen und Puppen in den Stengeln der Oenanthe aquatica 
und erzog aus letzteren nach zwei Tagen die erſten Schmetterlinge. So können die Ent— 
wickelungszeiten in verſchiedenen Jahren und an verſchiedenen Futterpflanzen auseinander 
gehen; denn dieſe Erfahrungen möchten ſchwerlich zu der Annahme von zwei Bruten be— 
rechtigen. 

Vor mehreren Jahren fiel mir die Verunſtaltung der Blätter an den Syringen in den 
ſtädtiſchen Promenaden zu Halle auf, und nachdem ich den Urheber kennen gelernt und in 
ſeinem Treiben beobachtet hatte, leſe ich in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, daß 
auch dort die öffentlichen Anlagen und die Privatgärten in gleicher Weiſe ſeit längerer Zeit 
verunſtaltet werden, und in Frankreich kommen gleiche Wahrnehmungen vor; denn ſicher iſt 
es nur Verunſtaltung zu nennen, wenn die überwiegende Anzahl der Blätter eines Baumes 
oder Strauches nicht ihre natürliche Geſtalt und Farbe hat, ſondern eingerollt, zerfreſſen und 
ſchließlich gebräunt erſcheint. Die Wirkungen der winzigen Räupchen der ebenſo winzigen 
Fliedermotte (Gracilaria syringella) beleidigen hier ganz entſchieden das Auge. 
Das ſechzehnfüßige, lichtgrüne Weſen mit braunem Kopfe lebt in Geſellſchaften bis zu 20, 
nicht nur an den Blättern des gemeinen und perſiſchen Flieders, ſondern auch an denen 
der Eſche (Fraxinus excelsior), des Pfaffenhütchens (Evonymus europaeus), der Rain⸗ 
weide (Ligustrum vulgare) und noch einiger anderen Sträucher. Sie nagen zunächſt die 
Oberhaut weg, dann das darunter befindliche Blattfleiſch, die Haut der Unterſeite bleibt 

30* 
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immer ſtehen und bräunt ſich allmählich. Nach der erſten Häutung verlaſſen ſie die Mine 
des Nachts und bewirken durch gezogene Fäden, daß ſich die ausgefreſſene Blattſpitze auf⸗ 
zieht und aufrollt. So treiben ſie es allnächtlich, kriechen am Tage wieder in die Rolle 

und verzehren die Blattmaſſe mit Ausnahme der unteren Haut. Zwiſchen je 10 oder 12 Tagen 

häuten ſie ſich, und zwar dreimal, hierauf ſuchen ſie ſich ein friſches Blatt, behandeln es 
wie das frühere und laſſen ſich nach der gleichen Zeit herab, um in der Erde die Ver⸗ 
puppung in einem ſehr dünnen Gewebe zu beſtehen. Die gelbbraune, ſpindelförmige Puppe 
endigt ſtumpf, die Scheiden ihrer Fühler und Hinterbeine reichen bis zur Spitze, letztere 

nicht genau ſo weit; ſie liefert in 14 Tagen (Ende Juni oder Anfang Juli) den Schmetter⸗ 
ling. Gegen Abend fliegen dieſe um die Futterpflanze, um ſich zu paaren, und ſofort wird 
der Grund zu einer zweiten Brut gelegt, deren Raupen es vorzugsweiſe ſind, welche die 

oben geſchilderten Verunglimpfungen vornehmen; ſie 
gelangen vor Beginn des Winters bis zur Verpuppung. 
Im nächſten April und Mai fliegen ihre Schmetter: 
linge aus. Jedes Weibchen kann durchſchnittlich 100 

Eier legen. 
Der zierliche Falter ſieht ſtaubgrau aus und hat 

ungemein lange, gleichgefärbte Franſen an ſeinen Flü⸗ 
geln, beſonders am Innenwinkel der vorderen, die wie 
ein hoher Kamm hervortreten, wenn ſie in der Ruhe⸗ 
lage dachartig den Leib verſtecken. Die Vorderflügel 
erſcheinen geſcheckt durch ſechs ſilberweiße Querbinden, 
deren drei hinterſte feiner und unvollſtändiger ſind als 
die vorderen. Die grau und weiß geringelten Fühler 
erreichen die Länge der Vorderflügel, die anliegend be— 
ſchuppten und daher dünnen Lippentaſter ſtehen ſchwert⸗ 
förmig vor dem glatten, runden Kopfe, ihr Endglied 
ſpitzt ſich zu und bildet die Hälfte ihrer ganzen Länge; 

e 5 us Rüſſel und Kiefertaſter ſind deutlich. Eine intereſſante 
ſuite der Lerche mit ansgefreſſenen Nadelſpthen Stellung nimmt das Mottchen am Tage ein, wenn es 

und anhaftenden Säckchen. ſchläft. Der Körper iſt ſchräg aufgerichtet und ruht 
auf den beiden langen Vorderbeinen, deren Kniee in 

einer Fluchtlinie mit der Stirn liegen, die Füße greifen weiter hinten Platz, von den an⸗ 
deren Beinen ſieht man nichts, weil ſie ſich zwiſchen Leib und Flügel verbergen, an deren 
Fläche nach außen angedrückt der geringelte Fühlerfaden in ſchnurg erader Linie nach hinten 
zieht. Die Flügelſpannung beträgt durchſchnittlich 11,5 mm. 

Die Lärchen⸗-Miniermotte (Coleophora lariein ella) iſt ſeidenglänzend aſch⸗ 

grau, an den Franſen etwas matter. Die langen Taſter richten ſich auf und reichen bis zur 
Wurzel der Fühler, welche die Länge des Leibes haben. Sie erſcheint Anfang Juni im 
Gebirge und in den Ebenen Deutſchlands, wo ſie ihre Futterpflanze, die Lärche, findet, fliegt 
ſehr ſchnell und läuft mit vorgeſtreckten Fühlern und mehr platten als dachförmigen Flügeln 
an den Nadeln auf und ab. In die Gegend der nächſtjährigen Triebe werden aller Wahr: 

ſcheinlichkeit nach die Eier abgeſetzt. Wenn im Frühjahr die Bäume ausſchlagen, kommen 
die Räupchen hervor und freſſen ſich einzeln an der Spitze in die Nadel ein, welche beim 
weiteren Fortwachſen zur vorderen Hälfte gelb und gekräuſelt iſt, und zwar pflegt dies 
Los faſt alle Nadeln eines Büſchels zu treffen. Die Raupe bleibt aber nicht darin, ſondern 
fertigt ſich aus dieſen Abnagſeln ein Säckchen, welches ſie beim Fortkriechen emporhält. Sie 

iſt rotbraun, kaum 4,5 mm lang und zeichnet ſich durch den kleinen Kopf ſowie die ſehr 
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kleinen 8 Bauchfüße aus. Meiſt ſchon vor Ende Mai ift fie erwachſen, ſpinnt ſich an einer 

Nadel feſt, kehrt ſich um, verpuppt ſich, und nach 2—3 Wochen kommt das Mottchen aus 

dem Hinterende des Säckchens herausſpaziert, ohne die Puppenhülſe mit herauszunehmen. 

Schließlich wollen wir noch mit ein paar Worten der Geiſtchen oder Federmotten 
(Pterophoridae) gedenken, welche die letzte Schmetterlingsfamilie bilden. Ihre Flügel 
ſind in lange, beiderſeits gefranſte Zipfel geſpalten, ſo daß ſie mit den Fahnen neben— 
einander liegender Federn verglichen werden können. Die Vorderflügel pflegen ſich in zwei, 
die hinteren in drei oder bei anderen jeder in ſechs Federn zu zerlegen, dabei gäbe die 
Verſchiedenheit des Aderverlaufes Anlaß genug, noch mehrere Gattungen von den ſchon 
vorhandenen abzutrennen. Der Körper und vorzugsweiſe die Beine ſind ſehr geſtreckt und 
zart, der Kopf iſt kugelig, der Rüſſel ſtark entwickelt; die Taſter ſind vortretend und mit 
langem Mittelgliede verſehen. Nebenaugen kommen vor, fehlen aber auch. Die ſechzehn— 
füßigen Räupchen leben frei an niederen Pflanzen oder Sträuchern und verpuppen ſich an 
denſelben in loſen Geſpinſten oder auch an der Erde. Bei Pterophorus (Alucita) fehlen 
die Nebenaugen, die Vorderflügel ſpalten ſich erſt vom letzten Drittel an in zwei Federn 
und zwar in zugeſpitzte, am Innenwinkel gerundete. Die ſehr zahlreichen Arten wurden 
von Zeller in mehrere Gruppen je nach dem Aderverlauf geordnet. Eine der gemeinſten 
Arten, von Schonen und Gotland bis nach Sizilien und öſtlich bis in das Kaſanſche ver— 
breitet, iſt der 22— 24 mm ſpannende Pterophorus pterodactylus. Körper und Border: 
flügel ſind graugelb oder zimtbraun, letztere an der Teilungsſtelle und am Saume dunkler 
gefleckt. Die grauen Hinterflügel haben an der dritten Feder ſehr lange Franſen. 
Dies letzte Merkmal unterſcheidet die Art von dem ungemein ähnlichen P. fuscus. Sehr 
leicht kenntlich wird durch die ſchneeweiße Färbung der P. pentadactylus (Fig. 7, S. 466), 

eine der größten und am meiſten verbreiteten Arten, die in ganz Europa, mit Ausnahme 
des hohen Nordens, vorkommt Die Raupe lebt auf der Acker- und Zaunwinde. 

Die Arten, deren Flügel dadurch fächerartig werden, daß ſich jeder in ſechs linien— 

förmige Federn bis zur Wurzel ſpaltet, und denen gleichzeichtig Nebenaugen zukommen, 
hat man neuerdings ſogar zur Familie der Alucitinen erhoben. Die zierliche Alucita 
polydactyla teilt das Anſehen mit mancher recht ähnlichen Art. Bei ihr iſt das letzte 
Taſterglied aufſteigend und dem vorletzten an Länge gleich, die blaß gelbgrauen Flügel— 
ſtrahlen erſcheinen durch mehrere dunkle Querbinden wie gewürfelt, zwei verloſchen weiß 
gerandete durchziehen die Vorderflügel, von denen die äußere mit einem einfachen dunkeln 
Flecke am Vorderrande beginnt. Das 13 mm ſpannende Geiſtchen verbreitet ſich im mittleren 
Europa allgemein. Die Raupe lebt in der Blüte des Geißblattes (Lonicera periclymenum), 
in welche ſie ſich am unteren Röhrenteile einbohrt, ſo daß der Saum vorn nicht zur Ent— 
wickelung gelangt, ſondern geſchloſſen bleibt. Wo ſie einmal hauſt, findet ſie ſich alljähr— 
lich wieder. An der Erde erfolgt die Verwandlung zur Puppe. 
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Die Zweiflügler (Diptera, Antliata). 

Mücken und Fliegen find zwei bedeutungsvolle Namen, mit welchen ſich ein gewiſſes 
unbehagliches Gefühl verbindet, weil man zunächſt an die blutdürſtige Stechmücke und die 
zudringliche, alles beſudelnde Stubenfliege denkt, die, wenn ſie ſich einmal vornahm, unſerer 
Naſenſpitze einen Beſuch abzuſtatten, dieſelbe immer wieder zu finden weiß, und wenn wir 
ſie auch zehnmal davon wegjagten; Zähigkeit, Ausdauer in allem, was ſie anfangen, liegt 
einmal im Charakter der Kerfe. Wenn ich das Kleeblatt vervollſtändige und ein geheimes 
Jucken in der Haut meines freundlichen Leſers bei Nennung des — Flohes erzeuge, welcher 
hier gleichfalls ſeinen Platz angewieſen bekam, ſo fürchte ich doch darum nicht, daß ſich jemand 
werde zurückſchrecken laſſen, dieſen Kerfen etwas näher zu treten. Auch ſie gehören in das 
Schöpfungsganze, wo ſie ihre Stelle ausfüllen; auch ſie haben eine Berechtigung an das 
Leben, wenngleich ſie vielleicht dem „Herrn der Schöpfung“ weniger Freude bereiten als 
der bunte Schmetterling oder die honigſpendende Biene oder der harmloſe Käfer. Daß 
einige unter ihnen ſind, welche uns perſönlich angreifen, unſer Geſicht als Spielplatz an⸗ 
ſehen, das Blut in unſeren Adern für einen Leckerbiſſen halten, wer möchte es ihnen von 
ihrem Standpunkt aus verdenken? | 

Moufet in feinem ſchon öfters erwähnten intereſſanten Werke (S. 73) widmet ihnen 
vier lange Kapitel, in deren erſtem „über die Fliegen“ er in gewohnter Ausführlichkeit nach 
Anleitung der Alten ihre guten und ſchlechten Eigenſchaften beſpricht, die ſich vornehmlich 
auf die Stuben: (und Stech⸗-) Fliege zu beziehen ſcheinen, und wunderliche Dinge über ihre 
Entſtehung erzählt, ſich ſelbſt jedoch die richtige Anſicht der Hauptſache nach bewahrend. 
Im nächſten Kapitel behandelt er die Verſchiedenheiten der Fliegen und bildet durcheinander 
Kerfe ab, welche auch jetzt noch für Fliegen und Mücken gelten, neben Schlupfweſpen ver⸗ 
ſchiedener Art, Skorpionfliegen, Eintagsfliegen, Kleinſchmetterlingen, zahlreichen Libellen 
und anderen Gebilden, welche ſich nicht deuten laſſen. Das längſte Kapitel (XII) handelt 
von dem Nutzen der Fliegen, welcher in ihrem Vermögen, künftige Dinge vorher anzuzeigen, 
Krankheiten zu heilen und andere Tiere zu ernähren, begründet ſein ſoll. Durch größere Zu: 
dringlichkeit gegen Menſchen und Vieh und heftigeres Stechen ſowie durch ihren Flug nahe 
der Erdoberfläche kündigen ſie Regen oder Sturm an. Nach Anſicht der Inder, Perſer und 
Agypter ſteht eine Trauerbotſchaft oder eine Krankheit in Ausſicht, wenn man von Fliegen 
träumt. Wenn einem König oder einem Heerführer an irgend einem Orte viele Fliegen 
im Traume erſcheinen, ſo wird er hier abgeſchnitten werden, oder gefallene Soldaten, ver⸗ 
nichtete Schlachtreihen, einen verlorenen Sieg zu beklagen haben. Wenn ein Armer oder 
Gemeiner von Fliegen träumt, verfällt er in eine ſchwere, wenn nicht tödliche Krankheit. 
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Wer da träumt, daß ihm Fliegen in Mund oder Naſe kriechen, kann mit Angſt und Schrecken 
den von den Feinden herbeigeführten Untergang erwarten. Aber nicht bloß die Stürme 
des Jahres und der Tage verkünden die Fliegen, ſondern ſie heilen auch Krankheiten. Die 
nun folgenden Rezepte gegen Kahlköpfigkeit intereſſieren uns nicht. Indem Moufet weiter: 
hin umſtändlich die ſich hauptſächlich von Fliegen ernährenden Vögel und andere Tiere auf— 
zählt und auf die Verwendung derſelben und ihrer Maden beim Fiſchfange kommt, gedenkt 
er auch des Kunſtgriffes der Fiſcher in Ermangelung wirklicher Fliegen, nachgemachte an 
den Angelhaken zu ſtecken. Dieſe Erfindung ſei alt und nicht den engliſchen Fiſchern zu 
danken, denn nach Alian gäbe es im Aſträos Fiſche, welche nach den über dem Waſſer 
hingleitenden Fliegen ſchnappten; dies hätten die Fiſcher bemerkt, jene gefangen und an 
die Angelhaken befeſtigt. Weil ſie aber ihre natürliche Farbe und die Flügel verloren 
hätten und dadurch zum Fiſchfange untauglich geworden ſeien, ſo hätten ſich die Fiſcher 
künſtlich nachgemachter von derſelben Geſtalt und Farbe bedient, und zwar hätten ſie purpurne 
und verſchiedenfarbige Wolle in Fliegenform zuſammengedrückt und mit zwei wachsgelben 
Hühnerfedern ſtatt der Flügel verſehen. „Wir dürfen uns nicht über die Fiſcher und über 
die Fiſche wundern, daß ſie den Fliegen ſo nachſtellen“, fährt Moufet fort, „da es ſelbſt 
Kaiſer Domitianus nicht unter der Würde eines Kaiſers hielt. Dieſer durchbohrte alle an 
den Wänden ſeines Zimmers ſitzenden Fliegen mit einer eiſernen Nadel und reihte ſie alle 
aneinander, jo daß die Sklaven auf die Frage: „Wer iſt drin beim Kaijer?‘ antworten 

konnten: ‚Nicht einmal eine Fliege“.“ Weiter ſpricht er über die Fliegenwedel und andere 
Mittel, um Menſchen und Vieh vor den Angriffen der Zudringlichen zu ſchützen, die den 
letzteren von Fliegen beigebrachten Wunden zu heilen, und gedenkt auch der für Menſchen 
„tödlichen Fliegenſtiche“, einer bis auf den heutigen Tag noch unklaren Erſcheinung. Hierauf 

beſchreibt er eine Menge von Fliegenarten, deren mehrere ſich aus den Angaben eben nur 
ahnen laſſen. Das Kapitel ſchließt mit Aufführung zahlreicher Fälle, in denen Gott durch 
Fliegen ſeine Strafgerichte über hervorragende Männer wie über ganze Völker habe er— 
gehen laſſen, zu denen auch die Agypter zu Moſes' Zeiten gezählt werden. Im XIII. Kapitel 
wird in anziehender Weiſe über die Mücken gehandelt und bei der Unterſuchung über den 
Namen das engliſche Canopy, unſer Kanapee, vom griechiſchen Konopeion abgeleitet, welches 

Wort ein Ruhebett mit Vorhängen bedeutet, um die Mücken (konops) abzuhalten. Doch 
genug der Abſchweifungen! 

Die Zweiflügler der heutigen Forſcher ſind leicht zu erkennen an nur zwei Flügeln, 
einem Saugrüſſel, welcher in den wenigſten Fällen Blut abzapft, einem in ſeinen drei 
Ringen verwachſenen Bruſtkaſten und hinſichtlich der Entwickelung an weſentlich verſchiedenen 
Formen, in denen Larve, Puppe, Fliege auftreten. Der Rumpf der Zweiflügler ſtimmt 
in ſeinem Bau mit den beiden vorangegangenen Ordnungen überein. Der Kopf ſteht 
durch ein dünnes Fädchen mit dem Bruſtkaſten in Verbindung und kann ſich rechts und 
links weit drehen. Der erſte der drei Bruſtringe läßt von oben meiſt nur die Schulterbeulen 
ſehen, während der zweite als Träger der beiden Flügel zur größten Entwickelung gelangt; 
das Schildchen tritt an ihm ſtets deutlich heraus und zwar meiſt in ſolcher Ausdehnung, 
daß der Hinterrücken unter ihm verſteckt wird. Die Rücken aller drei Ringe pflegt man 
in ihrer Vereinigung als Rückenſchild zu bezeichnen. Wie bei den Hautflüglern kommen 
auch hier alle denkbaren Verbindungsweiſen zwiſchen Bruſtkaſten und Hinterleib vor. Meiſt 
iſt letzterer ſitzend oder anhangend und in ſelteneren Fällen geſtielt. Seine Gliederzahl, 
für gewiſſe Fälle zur Unterſcheidung brauchbar, ſchwankt zwiſchen vier und acht Ringen, 
welche auf der Rückenſeite gezählt zu werden pflegen. Sehr häufig treten die Geſchlechts— 
werkzeuge hinten hervor, mannigfaltig gebildet beim Männchen, als ein- und ausſtreckbare 
Legröhre beim Weibchen, und lehren neben noch anderen Kennzeichen die Geſchlechter 
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unterſcheiden. Auch in der Bekleidung ſtehen die Fliegen den Aderflüglern am nächſten; denn 
wenn nicht Nacktheit vorhanden, ſo finden ſich nur Haare und zwar meiſt borſtige, dann 

und wann ein dichter Wollpelz, ebenſo wie beiſpielsweiſe bei gewiſſen Bienen, höchſt ſelten 
dagegen Schuppen, welche ſo häufig den Körper der Schmetterlinge, auch den der Käfer 
überziehen. Die Beine ſind durch zapfenförmige Hüften dem Körper eingelenkt, haben einen 
Schenkelring, einen fünfgliederigen Fuß, deſſen erſtes Glied (Ferſe) ſich in der Regel ver⸗ 
längert, und enden in zwei Klauen. Zwiſchen denſelben wird öfters eine Afterklaue be⸗ 
merklich, häufiger aber noch finden ſich zwei oder drei ſohlenartige Polſter (Paletten oder 
Pulvillen) vor, mit deren Hilfe die Fliegen an den glätteſten Gegenſtänden mit der⸗ 

ſelben Sicherheit dahinſpazieren wie auf rauhen Flächen. 
Die Flügel, manchmal ſichtlich, häufiger mikroſkopiſch behaart, erſcheinen glashell, Auen 

getrübt oder durch bunte Flecke zierlich gezeichnet, welche, wie bei den Immen, in der Haut⸗ 
farbe ihren Grund haben und ſich daher nicht abwiſchen laſſen. Bei der im übrigen großen 

Mückenflügel. Muscidenflügel. 
a) erſte, b) zweite, e) dritte, d) vierte, e) fünfte, k) ſechſte Längsader, x) kleine Querader, y) vordere Wurzelquerader. Im Mus⸗ 
cidenflügel: d) Spitzenquerader, d‘) große Querader. — 1) vordere Wurzel-, Baſalzelle, 2) erſte Hinterrandzelle, denen im Mücken⸗ 
flügel noch mehrere nachfolgen, 3) Analzelle, 4) hintere Wurzelzelle, 5) Mittel-, Discoidalzelle, 6) Axillarzelle, 7) Hinterwickel⸗, 

Lappenzelle, a) Flügelläppchen, 8) Unterrandzelle, 9, 10) Randzelle, 11) Vorderrandzelle. s) Schulterquerader. 

Gleichförmigkeit unter den Fliegen erhalten die Flügel durch den Verlauf ihres Geäders 
eine beſondere Wichtigkeit zur Unterſcheidung und müſſen daher ihrem Weſen nach, wenn 
auch kurz, erörtert werden. Die Längsadern herrſchen vor, daher auch geſtreckte Zellen. 

Bei einiger Aufmerkſamkeit erkennt man, ſo mannigfach die Veräſtelung auch ſonſt ſein 

mag, zwei Hauptzüge, welche ſelbſtändig von der Wurzel ausgehen und wenigſtens dieſer 
zunächſt einen ſchmäleren oder breiteren Raum zwiſchen ſich frei laſſen. Unter allen Um⸗ 
ſtänden werden dieſe beiden Hauptſtämme durch eine Querader (J) verbunden. Meiſt un: 
deutlich, bisweilen aber entwickelt, folgt dem Innenrande zunächſt noch ein dritter, ſelb— 
ſtändig aus der Flügelwurzel entſpringender Stamm (g). Den Vorderrand ſelbſt bildet 
die Randader (costa), welche an der Spitze aufzuhören pflegt, aber auch um fie herum⸗ 
gehen kann; die feiner werdende Flügelbegrenzung zeigt ihre Endſchaft an. Dieſe Ader 
wird nicht mitgezählt bei der weiteren Bezeichnung der übrigen Längsadern, welche von 
den verſchiedenen Schriftſtellern verſchieden gewählt worden iſt. Man hat dabei feſtzuhalten, 
daß drei derſelben dem vorderen, drei dem hinteren Hauptzug angehören, ſo daß ſechs 
Längsadern überhaupt nur gezählt werden und mithin die dritte (c) und vierte (d) es ſind, 
zwiſchen denen die vorher erwähnte Verbindung der beiden Hauptſtämme durch die ſogenannte 
kleine Querader, vordere Querader oder ſchlechthin Querader (x) erfolgt. Die erſte 
Längsader (a) entſpringt der Wurzel des Flügels, teilt ſich öfters bald in einen oberen 
Zweig (Mediaſtinalader), welcher ſtets in den Vorderrand mündet, an einer Stelle, welche 
man, entſprechend dem Immenflügel, wohl auch das Randmal nennt, ohne daß hier je, 
wie dort, ein Hornplättchen ſteht, ſondern höchſtens einige größere Borſten bemerkt werden, 
wenn dergleichen den Vorderrand bewimpern. Der andere Teil, vorzugsweiſe erſte Längs⸗ 
ader (Subcoſtal-, Unterrandader) genannt, mündet gleichfalls in die Coſta, kann ſich 
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aber auch zur folgenden zweiten Längsader (Radialader, b) wenden, welche nie aus 
der Wurzel kommt, ſondern ſich von der erſten abzweigt und in den Vorderrand, manchmal 
auch in die erſte Längsader mündet. Die dritte Längsader (Cubitalader, c) zweigt ſich 
immer von der zweiten ab oder, wo dieſe fehlt, von der erſten. Sie endet in beiden hier 
abgebildeten Formen einfach, kann ſich aber auch wiederholt verzweigen und mit dem unterſten 
Zweige in die folgende münden. Die vierte Längsader (Discoidal-, Mittelader, d) 
iſt der oberſte Aſt des zweiten Hauptſtammes; ſie endet bei geradem Verlaufe im Rande, 

bisweilen beugt ſie ſich gegen die dritte Längsader auf und heißt dann Spitzenquerader, 
welche ſogar in die dritte Längsader münden kann und in unſerer zweiten Figur als ein 
„Aſt“ der Hauptader erſcheint. Die fünfte Längsader (Poſticalader, e) kommt aus der 
Wurzel ſelbſt, gehört zu denen, welche nie fehlen, und iſt als ſtärkſte des zweiten Hauptſtammes 
die vorzüglichſte Stütze für die hintere Flügelfläche. Sie mündet in den Hinterrand oder 
in die ſechſte Längsader (Analader, t), welche aus ihr entſpringt und den Flügelſaum 
nicht immer zu erreichen braucht. Wenn hinter ihr noch eine Längsader vorkommt, ſo ent— 
ſpringt dieſe der Wurzel, gehört dem dritten Stamme an und heißt Axillarader (g). 
Wo eine Mittel-, Discoidalzelle (5) vorhanden iſt, wie im Mückenflügel, da ſtrahlt aus 
ihr eine Veräſtelung von Längsadern, welche nicht in der Reihe mitzählen, ſondern als 
„zwei, drei ꝛc. aus der Mittelzelle entſpringende Adern“ bezeichnet werden. Außer der be— 
reits mehrfach erwähnten Querader verbindet ſehr häufig die hintere oder große Quer— 
ader (d) die vierte und fünfte Längsader in der Nähe des Hinterrandes und iſt als Gabelaſt 
der erſteren nach hinten, wie die Spitzenquerader nach vorn, zu betrachten, die vordere 
Wurzelquerader () verbindet in anderen Fällen dieſelben beiden Rippen, aber ſehr nahe 
der Wurzel, wie die hintere Wurzelquerader die beiden nächſten Diejenige, welche in 
ähnlicher Weiſe die erſte Längsader mit dem Vorderrande verbindet, heißt die Schulter— 
querader (Humeralader, s). — Bei Bezeichnung der Zellen ſtimmen die verſchiedenen 
Schriftſteller noch weniger überein als bei der der Adern: doch haben wir uns hier mit 
dem begnügt, was die Unterſchrift unter den Abbildungen geliefert hat, und fügen nur noch 
hinzu, daß jede Zelle nur dann für vollſtändig „geſchloſſen“ gilt, wenn ſie ringsum von 
Adern begrenzt wird, für „offen“, ſobald von der einen Seite der Flügelſaum den Ver— 
ſchluß herſtellt. 

Bei vielen Familien findet ſich hinter dem Flügel noch ein kleineres oder größeres, 
einfaches oder doppeltes Flügelſchüppchen, unter welchem der Schwinger, Schwing— 
kolben (die Halteren) teilweiſe oder ganz verborgen wird. Dieſe geſtielten Knöpfchen, 
welche leicht in die Augen fallen, ſobald ſie, wie z. B. bei den Mücken, „unbedeckt“ ſind, 
bilden ein den Zweiflüglern eigentümliches Werkzeug, deſſen Beſtimmung auf das ver— 
ſchiedenſte gedeutet worden iſt. Sie ſind ein Rudiment des bei anderen Inſekten aus— 
gebildeten zweiten Flügelpaares. Nach den neueſten Unterſuchungen Landois' dienen die 
Schwinger zur Bewegung der Brummringe im Stimmapparate, wirken aber erſt 
in zweiter Linie durch dieſe Bewegung auf das Atmen und die Flugfertigkeit. Über das 
Brummen der Fliegen ſagt Landois etwa folgendes: Wir haben bei einem Inſekte, welches 
Töne hören läßt, auf die Bewegungen gewiſſer äußerer Organe Rückſicht zu nehmen und 
ſodann auf Höhe und Tiefe des Tones. Sehen wir z. B. eine Schmeißfliege ungehindert 
in der Luft umherfliegen, ſo vernehmen wir einen verhältnismäßig tiefen Summton und 
bemerken die heftig zitternden Bewegungen der Flügel wie der Schwingkolben. Faßt man 
dasſelbe Tier ſo an, daß es ſeine Flügel nicht bewegen kann, ſo hört man einen höheren 
Brummton und ſieht gleichzeitig, wie die Hinterleibsringe ſich krampfhaft aneinander reiben; 
greift man endlich die Fliege ſo, daß kein Körperteil äußerlich ſich bewegen kann, ſo ver— 
nimmt man den höchſten Summton, die Fliege räſonniert gewiſſermaßen inwendig. Die 
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tiefen Töne werden ſomit erzeugt teils durch die vibrierenden Flügelſchwingungen, teils 
durch das Reiben der Hinterleibsglieder und des Kopfes, teils durch die vier Luftlöcher des 
Bruſtkaſtens, von denen zwei am vorderen, die beiden anderen am hinterſten Ringe des⸗ 
ſelben ſitzen. Die Wahrheit dieſer Anſicht wies Landois durch dreierlei Verſuche nach: er 
brachte Fliegen unter Waſſer, hinderte mithin die Bewegung der tönenden Organe und 
hörte dennoch Töne; er ſchnitt vom Thorax einer lebenskräftigen Brumm⸗ oder einer 
Schlammfliege alle Teile mit Ausnahme der Schwingkolben weg und hörte trotzdem den 
Rumpf tönen; als er aber die vier Luftlöcher verklebte, hörte er keinen Ton. Bei den 
Fliegen und Mücken ſind die Luftlöcher des Bruſtkaſtens in Stimmorgane umgewandelt, 

bei manchen alle vier, bei anderen nur zwei, entweder die vorderen oder die hinteren. Ein 
einzelner Brummapparat hat ungefähr folgenden Bau: die zahlreichen Luftröhren der Bruſt 
treten allmählich zuſammen, bis ſie in der Nähe eines jeden Luftloches ein einziges Rohr 
bilden. Dieſes weitet ſich am Ende in eine halbkugelige Blaſe aus, deren äußere Offnung 
gleichzeitig der Stigmenrand iſt. Die Tracheenblaſe faltet ſich häufig in zierliche Blättchen. 
Dieſelben werden auseinander gehalten durch einen beſonderen „Brummring“, welcher dicht 
unter der Stigmenöffnung liegt. Wird nun die Luft aus den Tracheen des Körpers aus⸗ 
geſtoßen oder von außen eingeſogen, ſo ſetzt dieſelbe die Chitinblättchen in der Brummhöhle in 
ſchwingende Bewegung, und da der Ton durch die Atmungswerkzeuge entſteht, darf er auch 
als „Stimme“ bezeichnet werden. Der Bau dieſes Stimmapparates zeigt bei den verſchie⸗ 
denen Zweiflüglern große Mannigfaltigkeit, doch können wir ihn hier nicht weiter verfolgen. 

Es bliebe nun noch der Kopf nebſt Zubehör für eine kurze Beſprechung übrig. Den 
größten Teil ſeiner Oberfläche nehmen zumeiſt die Augen ein, welche nackt oder behaart 
ſind, bei vielen Männchen auf dem Scheitel zuſammenſtoßen, während ſie beim Weibchen 
ſtets getrennt bleiben, ſei es auch nur durch eine ſchmale Stirnſtrieme. Drei Neben- 
augen pflegen in der Regel vorhanden zu ſein. Die Mundteile wurden bereits auf Seite 11 
beſprochen; bei den Blutſaugern mehr horniger, bei den anderen fleiſchiger Natur, finden 
ſich die einzelnen Beſtandteile der Beißer nur in veränderter Form vor und bilden dort 
einen Stech-, hier einen Schöpf- oder Saugrüſſel. Man hat, um die einzelnen Gegenden 
des Kopfes bei einer ausführlichen Beſchreibung kürzer bezeichnen zu können, dafür ge: 
wiſſe Namen eingeführt und heißt die Fläche zwiſchen den Fühlern, den inneren Augen⸗ 
rändern und dem Mundrande Untergeſicht (epistoma); findet ſich auf ihr eine bartartige 
Behaarung, Jo nennt man dieſe den Knebelbart (mystax), im Gegenſatze zum Backen⸗ 
bart (barba), welcher ſich auf den Wangen jenes unterhalb der Augen gelegenen Kopf: 
teiles oder auch am unteren Mundrande vorfindet. Die einzelnen Haare, welche die Seiten 
des Untergeſichtes einfaſſen, heißen Knebelborſten, und ſtehen dergleichen am oberen 
Mundrande, ſo bezeichnet man ihn näher als beborſtet. Zwiſchen dem Borſtenhaar des 
Körpers, beſonders auch des Hinterleibes, kommen nicht ſelten einzelne vor, welche ſich durch 
Dicke und Länge vor den übrigen auszeichnen und, wenn ſie eine beſondere Berückſichtigung 
verdienen, als Großborſten (Macrocheten) unterſchieden werden. 

In Hinſicht auf die Fühler, welche ſtets auf der Grenzlinie zwiſchen Untergeſicht und 
Stirn ſtehen, jedoch zu letzterer gerechnet werden, kommen zwei weſentlich verſchiedene Fälle 
vor. Bei den darum jo genannten Langhörnern (Macroceren) beſtehen fie aus vielen 
(bis 36) Gliedern, welche faden-, borſten- oder ſchnurförmig, bei den Männchen auch ſtark 
gekämmt ſein können und als Geißel von den beiden dickeren, etwas anders geformten 
Grundgliedern unterſchieden werden. Bei den Kurzhörnern (Brachyceren) ſitzt auf zwei 
kurzen, ringförmigen Grundgliedern ein größeres, ſehr verſchieden geſtaltetes Endglied, an 
deſſen Rücken die Fühler: oder Rückenborſte in vielen Fällen, z. B. bei allen echten 
Fliegen, vorkommt. Ob ſie dieſe oder jene Stelle einnimmt, ob ſie einfach oder gegliedert, 

| 

| 
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nackt oder behaart und befiedert iſt, dies alles wird wohl beachtet, um darauf Gattungs— 
unterſchiede zu begründen. Zwiſchen den beiden eben bezeichneten Fühlerformen ſteht noch 
eine dritte in der Mitte, welche jedoch zu der letzteren gezählt zu werden pflegt. In manchen 
Fällen nämlich erſcheint das dritte Glied geringelt, oder ſtatt der Borſte hat es einen 
Griffel, einen anderen als borſtenartigen Fortſatz, welcher gleichfalls geringelt ſein kann. 
Nie laſſen ſich jedoch bei dieſer Bildung mehr als ſechs Glieder erkennen. 

Die fußloſen Larven (Maden) der Zweiflügler halten ſich im Waſſer, in der Erde, 
in verweſenden tieriſchen oder pflanzlichen Stoffen, in lebenden Pflanzen, deren Zerſetzung 

ſie befördern, ja auch als Paraſiten in anderen Larven oder an warmblütigen Tieren auf 
und ſtellen ſich in zwei weſentlich verſchiedenen Formen dar. Die mehr entwickelten der— 
ſelben laſſen einen hornigen Kopf mit zwar ſtummelhaften, aber doch in der Anlage vor— 
handenen Mundteilen: Ober- und Unterlippe, Ober- und Unterkiefer, Fühler und auch wohl 
Augen, in größerer oder geringerer Vollſtändigkeit erkennen. Eigentliche Füße fehlen ihnen, 
ſtatt derſelben finden ſich aber Stachelhaare oder beborſtete Warzen, welche beim Fort— 
kriechen gute Dienſte leiſten, die Inhaber derſelben aber nicht über den Madenſtand er— 
heben. Bei der zweiten, bedeutend zahlreicheren Reihe, den ſogenannten kopfloſen Larven, 
läßt ſich kein Kopf unterſcheiden, ſondern nur ein ſpitzes Ende auf der einen, ein ſtumpfes, 
meiſt abgeſtutztes auf der entgegengeſetzten Seite. Jenes, in die nachfolgenden Körperteile 
zurückziehbar, bleibt durchaus fleiſchig, wie der übrige Körper, oder zwei gegeneinander 
wirkende, weit in das Innere hineinreichende hornige Nagehaken ſtellen die Mundteile 
dar. Dieſelben dienen zum Loslöſen der Nahrungsteile und zum Anhalten beim Fortkriechen. 
Bei derartigen Maden finden ſich am geſtutzten und dickeren Körperende auf zapfenartigen 
Erhöhungen oder Warzen, den ſogenannten Stigmenträgern, eine Anzahl von Luft— 
löchern, während zwei andere Luftlochträger, jederſeits des zweiten Ringes einer, verſteckt 
find. Obſchon neuere Forſchungen zwiſchen dieſen beiden Grundformen Übergänge auf— 
gefunden haben und von verſchieden gebauten Kopfſkeletten ſprechen, jo können wir hier 
unmöglich auf ſolche feinere Unterſcheidungen eingehen. Die beiden eben berührten Gegen 
ſätze ſind nicht bloß äußerer Natur, ſondern greifen tief in das Larvenleben ein. Denn 
die Kopfträger, einer weniger flüſſigen Koſt zugänglich, häuten ſich mehrmals und werden 
durch Abſtreifen der letzten Larvenhaut zu Mumienpuppen von oft ſehr wunderlichem An— 
ſehen, während die kopfloſen Maden wenigſtens bei der Verpuppung die Haut nicht ab— 
ſtreifen. Bei derſelben erhärtet die Larvenhaut durch Verkürzung und Breiterwerden der 
Larvengeſtalt, zu dem ſogenannten Tonnenpüppchen oder Tönnchen, welches durch 
Hervorragungen die Stellen andeutet, wo bei der Larve die Stigmenträger ſaßen. Während 
alle außerhalb des Waſſers ruhen, bewegen ſich die im Waſſer lebenden Mückenpuppen in 
ähnlicher Weiſe wie ihre Larven. Die eben erörterten Unterſchiede zwiſchen Larven und 
Puppen laſſen im allgemeinen einen Schluß auf den vollkommenen Kerf ziehen. Aus den 
Mumienpuppen werden Langhörner oder Mücken, aus den Tönnchen Fliegen oder Kurz— 
hörner, jedoch nicht ausnahmslos. 

Die Zahl der Fliegen läßt ſich bei noch unvollkommener Kenntnis der außereuropäiſchen 
kaum ſchätzen, doch dürfte es 18,000 Arten ſicher geben. Der heiße Erdgürtel enthält keine 
Familie ausſchließlich, ſondern die Verbreitung derſelben ſcheint eine allgemeinere zu ſein 
als bei anderen Kerfen. Zweiflügler kommen auch ſchon in den früheren Schöpfungs— 
perioden vor, in den älteren Schichten vereinzelt und nicht hinreichend kenntlich, dagegen 
zahlreich und ſchön erhalten in der Tertiärperiode mit überwiegenden Mücken. Von den 
etwa 850 bisher im Bernſtein aufgefundenen Arten find 656 ſicher beſtimmt. 
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So mannigfaltig ſich auch ihre Verhältniſſe in Größe, Körperbildung und Lebensweiſe 
geſtalten mögen, jo laſſen ſich doch die Mücken (Tipulariae) leicht an dem langge: 
ſtreckten, bei den kleineren Arten ungemein zarten Körper, an den ſehr langen, fadenförmigen 
Beinen, welche kaum die leiſeſte Berührung vertragen können, ohne auszufallen, an den 
langen Taſtergliedern und den vielgliederigen, oft außerordentlich zierlichen Fühlern er- 
kennen. Die Zahl ihrer Arten iſt ſehr beträchtlich, in Europa allein mag ſie ſich auf 1000 
belaufen, unerhört aber die Menge, in welcher eine und dieſelbe Art bisweilen ſichtbar 
und — fühlbar wird. So berichten beiſpielsweiſe die Jahrbücher von Mücken, welche ſich 

1736 in England in jo unermeßlichen Schwärmen ſäulenartig in der Nähe eines Kirch⸗ 

turms bewegten, daß ſie von vielen Leuten für eine Rauchſäule gehalten wurden. Ganz 
dieſelbe Erſcheinung beobachtete man im Juli 1812 in der ſchleſiſchen Stadt Sagan und 
am 20. Auguſt 1859 in Neubrandenburg, wo ein Mückenſchwarm dicht unter dem 
Kreuze des Marienkirchturmes in einer Höhe von faſt 300 Fuß ſpielte, ſo daß er, von 
unten geſehen, einer dünnen, in ſteter Wallung begriffenen Rauchwolke glich. Ahnliche 
Beiſpiele werden aus vielen Gegenden Europas erzählt, wenn auch in den meiſten Fällen 
nicht feſtgeſtellt iſt, welcher Art die Schwärmer angehört haben. Am 28. September 1880 

ließen ſich in den ſpäteren Nachmittagsſtunden im vorderen Teile des Leipziger Roſen⸗ 
thales über den Kronen der Bäume auf- und abwogende, ſäulenartige Wolken ſehen. Sie 
verſchwanden und tauchten auf bis zu zehn an der Zahl und ſtellten höchſt wahrſcheinlich 
die Hochzeitsreigen einer Chironomus-Art dar. Man hat mit den Leichen der kleinſten, bis 
4,5 mm meſſenden Arten mehrere Fuß hoch die Ufer von Gewäſſern bedeckt geſehen. Wie 
fühlbar ſich andere ſolche Scharen machen können, weiß jedermann, welcher ſich während 
eines warmen, feuchten Sommers in waſſerreicher Gegend aufhielt, während es vielleicht 
weniger bekannt iſt, daß jene blutſaugenden Quälgeiſter nur dem zarten, weiblichen Ge— 
ſchlechte angehören, da die harmloſen Männchen nur Vergnügen am Tanzen finden. Im 
heißen Südamerika nennt man die Stechmücken Moskitos, ein portugieſiſches Wort, welches 
ſo viel bedeutet wie Mücke, Fliege (musca), auch mit örtlicher Färbung „Teufelstrompeter“ 
in Surinam. Manche Gegenden, namentlich an den Strömen, find ihretwegen völlig un: 
bewohnbar. Am Orinoco iſt es die erſte Frage, mit welcher man des Morgens einen 
Freund begrüßt: „Wie haben ſich die Jankudos und Moskitos dieſe Nacht aufgeführt?“ 
Faſt zu jeder Tageszeit wird man dort abwechſelnd von anderen Arten gemartert. „Heut⸗ 
zutage“, ſagt A. von Humboldt, „ſind es nicht die Gefahren der Schiffahrt auf kleinen 
Kähnen, nicht die wilden Indianer und Schlangen, Krokodile und Jaguare, welche die 
Reiſe auf dem Orinoco furchtbar machen, ſondern die Moskitos.“ Die Mückenplage an 
dieſer und jener Ortlichkeit ſtammt nicht aus der Neuzeit, ſondern iſt eine alte; denn 

ſchon Pauſanias (7, 2) erzählt: „Die Stadt Myus in Karien lag an einem Meerbuſen; 
der Mäander verwandelte, indem er den Eingang mit Schlamm verſtopfte, dieſen Buſen 
in einen See. Da nun das Waſſer ſpäterhin nicht mehr ſalzig war, ſo kamen aus ihm 
zahlloſe Schwärme von Mücken und nötigten die Einwohner, die Stadt zu ver— 
laſſen. Sie zogen nach Milet, und zu meiner Zeit war von Myus nur noch ein Tempel 

des Bacchus übrig.“ Als Gegenſtück erzählt von Oſten-Sacken eine ihm von einem 
amerikaniſchen Forſcher und Reiſenden mitgeteilte Tatſache, daß es im Jahre 1823 auf den 
Sandwichinſeln noch keine Mücken gegeben habe. Im Jahre 1828 oder 1830 ſei ein altes, 
aus Mexiko angekommenes Schiff an der Küſte einer jener Inſeln verlaſſen worden. Bald 

merkten die Einwohner, daß um dieſe Stelle herum ein eigentümlicher, ihnen unbekannter, 

blutſaugender Kerf erſchien. Dieſe Erſcheinung erregte einiges Aufſehen, ſo daß neugierige 
Eingeborene des Abends hinzugehen pflegten, um ſich von den ſonderbaren Tierchen be— 
ſaugen zu laſſen. Seitdem verbreiteten ſich die Mücken über die Inſeln und wurden mit 
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der Zeit zur Plage. Es möge hieran noch eine zweite Mitteilung desſelben Forſchers ge— 
knüpft ſein, die er einem anderen amerikaniſchen Beobachter verdankt. Beim Klange der 
Note a ſoll eine Zuckung einen ganzen Mückenſchwarm durchbeben, ſo daß derjenige, welcher 
ſich in ihrer Wolke befindet, bei jenem Tone ſein Geſicht von einer großen Menge von Mücken 
berührt fühle. 

Viele Mücken leben als Larven und Puppen im Waſſer. Je nachdem dieſe ſtets unter 
demſelben zubringen oder ſich durch ſchnellende Bewegungen ihres Körpers an die Ober— 
fläche erheben können, atmen ſie durch äußere Kiemen oder Atemröhren. Jene können 
haarartig und bewimpert oder blattförmig ſein und pflegen, wie dieſe, am erſten und 
letzten Körperring zu ſitzen. 

Die geringelte Stechmücke (Culex annulatus, Fig. a) mag die Sippe der 
Culiciden vergegenwärtigen, derjenigen Mücken, welche durch einen langen Stechrüſſel, 
mäßig breite, in der Ruhe dem Leibe flach 
aufliegende, an der Spitze gerundete Flü— 
gel mit mindeſtens ſechs gleich dicken, dicht 
behaarten Längsadern, von denen die des 
Randes faſt ringsum in gleicher Stärke 
läuft, durch den Mangel der Punktaugen 
und einer Querfurche auf dem Rücken des 
Bruſtkaſtens charakteriſiert ſind. Nur beim 
Männchen verlängern ſich die rauhhaari— 
gen, fünfgliederigen Taſter ſogar über den 
Rüſſel hinaus und bilden ſamt den 14 
gliederigen Federbüſchen der Fühler einen 
üppigen Haarwuchs um den Kopf. Nie b A A 

wird man dergleichen an einer Mücke be Geringelte Stechmücke (Culex annulatus), a Weibchen, 
merken, welche ſich uns auf die Hand ſetzt, b Larve, o Puppe. Alle vergrößert. 
ihre hornige Borſte innerhalb der ſich ein— 
knickenden Scheide in die Haut und bis zu einem Blutgefäße einbohrt (denn es ſind, wie 
wir bereits wiſſen, die ſolches Schmuckes entbehrenden Weibchen), wohl aber ſehen, wie 
ihr Bauch röter und dicker wird, wenn ſie in vollen Zügen ſchwelgt; jeder weiß auch, daß 

die juckende Wunde mehr ſchmerzt, wenn man die Mücke totſchlägt und die Spitze ihres 

Rüſſels dabei in jener zurückbleibt, als wenn man fie das einmal begonnene Werk unge: 

hindert zu Ende führen läßt. Die genannte Art wird an den weißen Ringen von Hinter— 
leib und Füßen auf braunem Untergrunde, an den zwei dunkeln Striemen auf dem Rücken 
und an fünf dunkeln Fleckchen der Flügel leicht erkannt. Indem ſie 9 mm und darüber 
mißt, ſtellt ſie die größte der heimiſchen Arten dar. Die vielleicht noch häufigere gemeine 
Stechmücke (Culex pipiens) pflegt in ihrer Geſellſchaft zu ſein; ſie iſt kleiner, am Hinter— 
leib auch heller und dunkler geringelt, aber den Füßen und braun geaderten Flügeln fehlen 
die dunkeln Zeichnungen. Die Larven beider leben zu Millionen in ſtehenden Gewäſſern. 
Es iſt intereſſant, dieſe zarten Weſen mit dem am vorletzten Leibesgliede ſeitwärts abgehen: 
den Atemrohr, den Kopf nach unten gerichtet, an der Waſſerfläche hängen zu ſehen. An 
dieſem ſind die beiden inneren, am meiſten zugeſpitzten und ſtark bewimperten Hervor— 

ragungen in unſerem Bilde die Kinnbacken, welche ſich in fortwährender Bewegung befinden, 
dadurch einen Strudel erzeugen und der Mundöffnung die kleinen Schmutzteilchen zuführen, 
welche den Darm alsbald ſchwarz färben. In dieſer Weiſe, oder mit dem Vorderkörper 
ſich erhebend und mit dem anderen Paare der Anhängſel, den Fühlern, umhertaſtend, hängen 
die Tiere lange Zeit da, und nur wenn das eine dem anderen zu nahe kommt, zauſen ſie 
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ſich wohl auch an den Köpfen, ohne ſich in längeren und ernſtlichen Streit einzulaſſen. 
Die leiſeſte Erſchütterung des Waſſers aber läßt ſie von der Oberfläche verſchwinden, in 
ſchlangenartigen Windungen des Körpers ſteigt alles auf den Boden hinab. Hier halten 
ſie jedoch nicht lange aus. In derſelben Weiſe, wie ſie untertauchten, kommt bald eins 
nach dem anderen wieder herauf und hängt mit dem Atemrohre an der Oberfläche. Auch 
ohne erſchreckt zu ſein, tauchen ſie einzeln unter, krabbeln am Boden umher, legen ſich auf 
den Rücken und — entleeren ſich. So treibt dieſe Geſellſchaft ihr Spiel ununterbrochen 
fort, bedeutend lebhafter an ſonnigen Tagen, und wem es Vergnügen macht, dergleichen 
ſelbſt und beſſer zu beobachten, als es ſich ſchildern läßt, der ſchöpfe ein Glas Waſſer 
aus einem von ihnen bevölkerten Troge, aus einem Löſchkübel ꝛc. 

Iſt ihre Zeit gekommen, ſo hängen ſie in fragezeichenförmiger Krümmung ihres Leibes 
an der Oberfläche, der Körper bekommt hinter dem Kopfe einen Längsriß, und daraus kriecht 
dasſelbe Tier, der Körper nur in etwas größeren Umriſſen, hervor. Die Häutung iſt er⸗ 
folgt. Die alten Bälge ſchwimmen im Waſſer umher, löſen ſich allmählich auf und werden 
von den Mückenlarven ſelbſt und von anderen Mitbewohnern des eben nicht ſauberen Auf⸗ 
enthaltsortes wieder verſpeiſt. Jede hat drei ſolcher Häutungen zu beſtehen, bis ſie ihre 

volle Größe von durchſchnittlich 8,75 mm erlangt. Platzt die Haut im Nacken zum vierten⸗ 

mal, ſo iſt es um das bisherige Leben geſchehen, die ſchlanke Form iſt verſchwunden und 
hat einer gedrungeneren, ſeitlich etwas zuſammengedrückten Platz gemacht. Die Puppe 
(Fig. c) hängt mit zwei Luftröhren, welche hinter dem Kopfe ſtehen, an der Waſſerfläche 
und bewegt ſich gleich der Larve zum Zeitvertreib auf und nieder, indem ſie mit dem 
Schwanze gegen den Vorderteil ihres Körpers ſchnellt. Jetzt wirbeln und tummeln ſich 
Larven und Puppen in unſerem kleinen Aquarium durcheinander, die Zahl jener nimmt 
ab, dieſe würde ſich in demſelben Maße mehren, wenn nicht eine nach der anderen einem 
vollkommneren Zuſtande entgegenreifte und nach 8 Tagen dem Mummenſchanz ein Ende 
machte. Auch ihr Stündlein hat geſchlagen: ein Riß der Haut befreit das Mücklein von 
ſeiner Maske. Es arbeiten ſich ſechs lange Beine hervor, ein ſchmächtiger, zweiflügeliger 
Leib folgt nach. Das Tierchen faßt zunächſt Fuß auf der ſchwimmenden Hülle, welche es 
ſoeben noch barg, mit welcher es, wenn ein unerwarteter Windſtoß kommt, wohl auch 
Schiffbruch leidet und — ertrinkt, dann auf dem Waſſer ſelbſt oder auf hier ſchwimmen⸗ 
den Körperchen, ruht noch etwas von ſeiner Arbeit aus, während die Flügelchen ſich voll— 
kommen entfalten und trocken werden, und ſchwingt ſich zuletzt als Mücke in die Luft, um, 
lebendig wenigſtens, in die ihm nun feindliche Heimat, das Waſſer, nie wieder zurück⸗ 
zukehren. Nur das Weibchen, welches ſich einen Mann ertanzt hatte, kehrt kurz vor ſeinem 
Tode noch einmal dahin zurück, um ſeine Eier abzulegen. Zu dieſem Zwecke ſetzt es ſich 
an einen Pflanzenteil, von welchem aus es mit der Hinterleibsſpitze das Waſſer erreicht, 
oder auf einen ſchwimmenden Gegenſtand, kreuzt ſeine Hinterbeine in Form eines X über⸗ 
einander und beginnt nun in die der Leibesſpitze zugekehrte Winkelöffnung die geſtreckten, nach 
oben geſpitzten, nach unten breiteren Eier zu legen, welche mit ihrer klebrigen Oberfläche 
ſenkrecht aneinander haften und den Winkel nach und nach ausfüllen. Iſt damit erſt der 
Anfang gemacht, ſo bedarf es der Richtſchnur und des Halters nicht mehr, weil jene ſchwim⸗ 
men. Die Hinterbeine werden nun hoch in die Luft gehalten, in welcher Stellung die 
Mücken gern ruhen. Endlich iſt ein kleines, vorn und hinten zugeſpitztes, plattes Boot 
flott, welches 250—350 Eier zuſammenſetzen. Am unteren Ende kriechen die Larven bald 
aus, und die Eiſchalen treiben auf dem Waſſer umher, bis ſie von ihm zerſtört werden. 

Wenn man berückſichtigt, daß ein Weibchen durchſchnittlich 300 Eier legt, aus dieſen 
in 4— 5 Wochen fortpflanzungsfähige Mücken hervorgehen, jo kann man ſich einen Begriff 
davon machen, wo die ungeheuren Schwärme derſelben herkommen, und daß feuchte Jahre, 
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in welchen es nicht an Tümpeln und Pfützen, ihren Geburtsſtätten, fehlt, ihrer Entwicke— 
lung und Vermehrung beſonders günſtig ſind. Die befruchteten Weibchen der letzten Brut 
überwintern in den verſchiedenſten Schlupfwinkeln, beſonders gern in Kellern, um im 
nächſten Frühjahr ihre Art fortzupflanzen. 

Auf der Inſel Barbados find es beſonders die drei Arten: Culex molestus, C. trifur- 

catus und C. pulicaris, welche als Moskitos in Verruf ſtehen. Daß man dieſen Plage— 
geiſtern auch eine gute Seite abgewinnen könne, beweiſt ein Heilverfahren, welches zu 
Veracruz ein Arzt, Namens Delacoux, mit einer Dame einleitete. Dieſe lag infolge einer 
Gehirnentzündung ſeit 12 Stunden in tiefer Schlafſucht und trug die Kennzeichen eines 
baldigen Todes an ſich. Der Arzt öffnete das Bett und ſetzte die Kranke zwei Stunden 
lang den Stichen der Moskitos aus. Die Schlafſucht hörte infolgedeſſen bald auf, und die 
Kranke befand ſich am anderen Tage nicht nur noch unter den Lebenden, ſondern auch 
um vieles beſſer. 

In mückenreichen Jahren können zwar Rauch der angezündeten Feuer oder die Glimm— 
ſtengel der Raucher die läſtigen Tiere einigermaßen von einem Orte abhalten, aber nie 
vollſtändig vertreiben. Weſſen Haut gegen Nelkenöl nicht empfindlich, der beſtreiche ſich 
mit dem „Mückenfett“, wie es in manchen Gegenden genannt wird, und er bleibt vor 
Mückenſtichen geſchützt, ſolange das flüchtige Ol noch Geruch verbreitet. Betupfen der ver- 
wundeten Stelle mit Salmiakgeiſt oder ſchwacher Karbolſäure befreit am ſchnellſten und 
ſicherſten von dem brennenden Jucken des Mückenſpeichels. 

Die Gattung Tipula nebſt den zahlreichen Verwandten enthält die größten Mücken, 
welche allgemein unter dem Namen der Schnaken oder Bachmücken bekannt ſind, ſich 
auf Wieſen, Gebüſch oder an Baumſtämmen umhertreiben und mit ihrem kurzen, fleiſchigen 
Rüſſel nicht ſtechen können. Man erkennt ſie an der deutlichen Querfurche des Mittel- 
rückens, an den vieladerigen Flügeln, auf deren Verſchiedenheiten zahlreiche Gattungen 
begründet worden ſind, an dem kolbigen, mit Haftzangen ausgerüſteten Leibesende des 
Männchens und dem zweiklappig ſpitz auslaufenden des Weibchens. Von letzterem Ge— 
ſchlechte ſehen wir zwei auf unſerem Gruppenbilde „Herrſchaft der Fliegen“ hoch oben in 
der Luft. Bei der gemeinen Kohlſchnake (Tipula oleracea) beſtehen, wie bei allen 
Gattungsgenoſſen, die kurzen Fühler aus 13 Gliedern, endigen die viergliederigen Taſter 
lang fadenförmig und fehlen die Nebenaugen; das erſte Fühlerglied iſt verlängert, das 
zweite verkürzt, alle folgenden tragen Behaarung an der Wurzel. Die in der Ruhelage 
halb klaffenden großen Flügel werden in folgender Weiſe geſtützt: erſte Längsader doppelt, 
zweite in der Nähe der Spitze gegabelt, dritte einfach, vierte im vorderen Teile vielfach 
verzweigt; fie bildet eine vollſtändige Mittelzelle, aus welcher ſich drei Aſte bis zum Flügel: 
rande fortſetzen, deſſen oberſter geſtielt und gegabelt iſt. Die fünfte Längsader biegt ſich 
nur vor der Mündung ein wenig, während die folgende gerade iſt wie die kleine Quer— 
ader; die große ſteht ſchief und bildet mit dem kurzen Wurzelſtück vom unterſten Zweige 
der vierten Längsader einen Winkel. Zum Unterſchied von den anderen Arten hat die 
genannte ein graues, braun geſtriemtes Rückenſchild, einen rotbraunen Hinterleib und einen 
ziegelroten Vorderrand der blaßbräunlichen Flügel. Die Hinterbeine übertreffen den neun— 
ringeligen Hinterleib beinahe um das Dreifache; die Länge des ganzen Körpers beträgt 
22 — 26 mm. 

Die Kohlſchnake gehört nicht zu denen, welche frühzeitig im Jahre erſcheinen, und 
tanzt nicht wie manche andere Arten im Mai an Baumſtämmen auf und ab, ſie entwickelt 
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ſich vielmehr erſt im Juli und Auguſt aus einer walzigen, hellbraunen Puppe, deren 
maskenartiger Geſichtsteil an der Stirn mit zwei faſt keulenförmigen Hörnern ausgeſtattet 
iſt. Geht man im September über eine Wieſe, ſo fallen dieſe Schnaken vorzugsweiſe in 

die Augen; überall arbeiten ſie mit ihren langen Spinnenbeinen im Graſe, und auf Schritt 
und Tritt wird eine aufgeſcheucht, welche mit etwas ſchnarrendem Geräuſch ihrer langen 
Flügel, welches zum Teil durch das Flattern im Graſe hervorgebracht wird, eine kleine 
Strecke nahe dem Boden hinfliegt, um gleich wieder in ihr niedriges Buſchwerk einzufallen. 

Man weiß ſo eigentlich nicht recht, was dieſes Treiben bedeuten ſoll. Iſt's Spiel? Dazu 
ſcheinen die unbeholfenen, phlegmatiſchen Tiere nie aufgelegt, oder gehen ſie der Nahrung 
nach? Das kann auch nicht ſein, denn längſt ſind die Tautröpfchen, welche am Morgen 
ſchwer auf den ſchmalen Blättchen laſteten, als unſichtbare Nebel in die klare Herbſtluft 
zurückgekehrt. Eher ſollte man meinen, ſie ſuchten lebensmüde ein ruhiges Plätzchen, um 
zu — ſterben. Das iſt allerdings der Fall, vorher aber drückt jede mit der Hinterleibs⸗ 
ſpitze den Körper, faſt aufrecht ſtehend, in die lockere Erde, um ihr die etwas gekrümmten 
Eier einzeln anzuvertrauen; ſie ruht kurze Zeit in dieſer Lage und entledigt ſich eines bis 
zweier, dann rückt ſie vorwärts und wiederholt ihre Arbeit, bis ſie die Keime ihrer Nach⸗ 
kommenſchaft dem Schoße der Erde anvertraut hat. Nachdem ihr Werk vollendet iſt, geht 
ſie heim. In acht Tagen aber ſchon, bei nicht zu kühler Witterung, werden die kleinen 

Körnchen lebendig. Wenn die Larven erſt etwas größer geworden ſind, laſſen ſie ſich im 
Wieſenboden, klarem Gartenlande, an humoſen, etwas feuchten Stellen der Wälder in den 
oberen Erdſchichten ohne Mühe auffinden. Sie ſind aſchgrau von Farbe, ſehr durchſcheinend, 

querfaltig, mit kurzen Borſten einzeln beſetzt und haben einen ſchwarzen, in das erſte 
Leibesglied zurückziehbaren Kopf, an dem zwei Kiefer und kurze Fühler unterſchieden wer: 
den. Der Leib endet hinten ſtumpf geſtutzt, iſt ſchwach ausgehöhlt und am Rande von 
ſechs Fleiſchzäpfchen eingefaßt. Zwiſchen den beiden mittleren dieſer und der Fläche ſtehen 
die beiden Träger der ſchwarzen, großen Luftlöcher. Solange es die Witterung noch er— 
laubt, ernähren ſich die Larven von der abgeſtorbene Pflanzenſtoffe enthaltenden Erde, er⸗ 
ſtarren dann und ſetzen im nächſten Frühjahr dieſe Lebensweiſe fort, bis ſie ſich wenige 

Wochen vor dem Erſcheinen der Mücke in die bereits näher bezeichnete Puppe verwandeln. — 
Die Larven der übrigen Arten, ſoweit man ſie kennt, leben in derſelben Weiſe, und manche, 
wie die genannte, werden den angebauten Pflanzen durch das Benagen der feinen Wurzel⸗ 
faſern ſchädlich. 

Zu den auffälligſten und ſchönſten Mücken gehören die Kammmücken (Ctenophora) 

wegen der ſtark gekämmten männlichen Fühler, der pfriemförmig vortretenden Legröhre 
der Weibchen und der lebhafteren Körperfarben, unter welchen ſich Gelb und Schwarz vor: 
zugsweiſe vertreten finden. Auf unſerem Gruppenbilde „Herrſchaft der Fliegen“ ſehen 

wir ein Weibchen der ſchönen Ctenophora atrata unten am Eichenſtamme ſitzen, ein 
zweites über der Dolde fliegend. 

Unter der Familie der kleinen, meiſt licht gelblich gefärbten Mücken, deren Maden 
zahlreich in Pilzen leben (Pilzmücken, Mycetophilidae), gibt es auch eine Reihe, 
welche man wegen ihrer dunkeln Flügel Trauermücken (Sciara) genannt hat. Ihre 
Hüften ſind nicht auffallend lang, wie ſie bei den Pilzmücken zu ſein pflegen, die dünnen, 
fein behaarten Fühler nur aus 16, die Taſter nur aus 3 Gliedern zuſammengeſetzt, deren 
letztes breit ausläuft; Nebenaugen erkennt man deutlich, zwei kurze Endſporen bewehren 



Kammmücken. Heerwurm-Trauermüde 481 

die Schienen der für Mücken kurz zu bezeichnenden Beine; in den Flügeln, welche in der 
Ruhe wagerecht auf dem Rücken getragen werden, gabelt ſich die dritte Längsader, und 
eine kleine Querader verbindet die erſte und zweite. Die überall verbreitete Heerwurm— 
Trauermücke (Sciara militaris) iſt durchaus ſchwarz, an den Beinen pechbraun bis 
ſchmutzig braungelb; der ſiebenringelige Hinterleib matt ſchwarz, an den Verbindungsſtellen 
der Glieder gelb, welche Farbe nach dem Tode durch Eintrocknen mehr oder weniger 
ſchwindet und ſich höchſtens in den Körperſeiten durch Fleckchen ſichtbar erhält. Er endet 
bei dem Weibchen (Fig. e, d) in eine ſpitz verlaufende Legröhre, bei dem Männchen in 
eine zweigliederige, dicke Haftzange (Fig. e), zwiſchen welcher am Bauchringe zwei Spitzchen 
vorragen. Das ſtark gewölbte, eiförmige Rückenſchild iſt glänzend ſchwarz, ohne Quer— 
naht und äußerſt kurz ſchwarz behaart. Das unterſetzte Weibchen hat kürzere, weil in 

ihren ovalen Gliedern gedrängtere Fühler als das Männchen und mißt 4—4,5, das ſchlankere 
Männchen nur 2,6 — 3,5 mm. 

Die Larve (Fig. a) hat, wenn ſie in größeren Mengen vorkommt, als ſogenannter 
Heerwurm! (Kriegswurm, Wurmdrache, Heerſchlange) eine gewiſſe Berühmtheit erlangt 
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Heerwurm-Trauermücke (Sciara militaris): a Larve, b Puppe, e meiblide Mücke, d natürliche Größe derſelben, e Hinter: 

leibsende des Männchens, k ein vergrößerter Teil des Fühlers. Außer d alles vergrößert. 

Im Jahre 1603 begann, von Schleſien ausgehend, der Spuk mit dieſer Erſcheinung, er— 
neuerte ſich von Zeit zu Zeit in den ſächſiſchen Herzogtümern, in Thüringen, Hannover, 
Norwegen und Schweden und dauerte, allmählich zur wiſſenſchaftlichen Streitfrage erhoben, 
bis zu dem Jahre 1868 fort. Dann erſt gelang es den unermüdlichen Forſchungen des 
Forſtmeiſters Beling, den Grund der Wanderungen zu ermitteln und darzuthun, daß die 
am Harze vorkommende Art mit der von Nowicki bei Kopalin beobachteten und als Mücke 
Seiara militaris benannten Art übereinſtimme, alſo nicht die Sciara Thomae ſei, wie 
nach Bertholds Anſicht ſeit 1845 allgemein angenommen worden war. Wie der gemeine 
Mann damals und noch bis auf die neueſte Zeit wenigſtens in der Tatra darüber dachte, 
wird uns von den Männern, welche Aufklärung ſuchten, mit unzweideutigen Worten er— 
zählt. Die einen prophezeiten aus dem Erſcheinen des Heerwurmes Krieg, die anderen 
den Ausfall der Ernte, ſo zwar, daß er den ſchleſiſchen Bergbewohnern Segen verhieß, 
wenn er thaleinwärts zog, Mißwachs dagegen, wenn er ſeinen Weg bergauf nahm; den 
Abergläubiſchen im Thüringer Walde bedeutete jene Marſchrichtung Frieden, dieſe Krieg. 
Noch andere benutzten das Erſcheinen des Heerwurmes als Orakel für ihre Perſon. Sie 

1 Die Amerikaner haben auch einen Heerwurm, army-worm, verſtehen aber darunter die Raupe eines 

Eulchens, Leucania extranea, welche Roggen-, Mais- und Sorghum-Felder verwüſtet und weite Märſche da— 

nach unternimmt. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 31 
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warfen ihm Kleider und Bänder in den Weg und ſchätzten ſich glücklich, beſonders hoff— 
nungsvolle Frauen, wenn er über dieſe hinkroch, bezeichneten dagegen den als einen nahen 

Todeskandidaten, deſſen Kleidungsſtücken er auswich. Geſetzt, es wäre Juli oder Anfang 
Auguſt, uns würde verkündet, wie 1756 und 1774 den Bewohnern von Eiſenach, im be⸗ 
nachbarten Holze zeige ſich der Heerwurm, und wir gingen hinaus wie die Leute damals 

ſcharenweiſe, aber — vorurteilsfrei, was würden wir dann eigentlich erblicken? 
Eine graue Schlange, bis 376 cm lang, nicht überall gleichbreit (drei Finger bis 

handbreit) und etwa daumendick, bewegt ſich nicht mit der jenen Kriechtieren eignen 
Leichtigkeit über und zwiſchen Laub und Gras dahin, ſondern ſchleicht mit der Schwer- 
fälligkeit der Schnecke im Walddunkel umher und hat entſchieden etwas Unheimliches in 
ihrer Erſcheinung. Sie beſteht aus tauſend und abertauſend bleichen Maden, welche, 
durch ihre ſchleimige Körperoberfläche zuſammengehalten, gleichſam nur einen Körper aus⸗ 
machen, deſſen Schwanzende ſich für einen Augenblick auf einem Stäbchen in die Höhe 
heben läßt. Indem in dieſer Vereinigung eine jede Larve in der gewohnten Maden⸗ 
bewegung die hintere Körperhälfte vorſchiebt und dann taſtend die vordere ausſtreckt, ent- 
ſteht die Fortbewegung des ganzen Zuges, deſſen Oberfläche dem Auge denſelben Eindruck 
hervorruft wie ein langſam dahingleitendes Gewäſſer. Je nach den Boden- und ſonſtigen 

Verhältniſſen erleidet der Zug mancherlei Abweichungen; geringere Hinderniſſe werden 
überſchritten, größere verurſachen eine vorübergehende Spaltung, bisweilen verſchwindet 
ein Teil unter dem Laube und läßt eine Zeitlang das Ganze unterbrochen erſcheinen, ein 
gewaltſamer Durchbruch, etwa durch die Hufe eines Pferdes, die Räder eines Wagens 

veranlaßt, ſchließt ſich bald wieder, alles ſo wie bei den Umzügen der Prozeſſionsraupen. 
Auch hat man beobachtet, daß mehrere Züge nach verſchiedenen Schwenkungen ſich ſchließ— 
lich zu einem einzigen vereinigt haben, dagegen hat es ſich nicht beſtätigt, daß eine be— 
ſtimmte Zeit oder beſtimmte Himmelsgegend eingehalten werde, wie ſolche Leute beobachtet 
haben wollten, welche die ganze rätſelhafte Erſcheinung nicht zu erklären, ſondern in Zu: 
ſammenhang mit ihrem oder anderer Schickſal zu bringen ſuchten. 

Sorgfältige und jahrelange Beobachtungen im Freien wie bei Zuchtverſuchen in der 
Gefangenschaft haben Beling die Überzeugung abgenötigt, daß die bisher nicht zu er- 
klärenden Umzüge allerdings dem Aufſuchen von paſſenden Weideplätzen gelten. Die Larve, 
unter feuchter Laubſchicht und Abſchluß der Sonnenſtrahlen aus Eierhäufchen entſtanden, 
iſt von Natur auf Geſelligkeit angewieſen und bedarf zu ihrem Gedeihen einen ganz be— 
ſtimmten Feuchtigkeitsgrad, zu viel Näſſe wird ihr nicht minder verderblich wie zu große 
Trockenheit. Ihre Nahrung beſteht in der auf der Erde liegenden und zwar in der Regel 
aus der unterſten, bereits etwas in Verweſung begriffenen Laubſchicht. Die Blätter werden 
von ihr ſkelettiert, jedoch nur inſoweit, als das Blattfleiſch den Grad von Weichheit be— 
ſitzt, welcher einer allgemeinen Auflöſung und Verweſung vorangeht. Daher ſind die 
unterſten, mehr verdichteten Schichten quelliger, von Natur feuchter Ortlichkeiten, wo das 
Laub von mehreren Jahren ſich angeſammelt hat, ihre eigentlichen Geburtsſtätten. Im 
Harz enthalten ſolche Stellen vorherrſchend das Laub der Buchen und Hainbuchen, und 
in den geſchloſſenen Beſtänden dieſer Laubbäume ſind die Maden am ſicherſten zu finden, 
zierlich an ihren mürbeſten Stellen jtelettierte Blätter und feine, ſchnupftabakartige 
Krümel, die Exkremente, zwiſchen jenen, das ſichere Anzeichen, daß hier Maden gefreſſen 

haben und (find fie nicht mehr vorhanden) in nicht zu entfernter Nachbarſchaft aufge: 

funden werden können. An dergleichen Stellen entwickeln ſich die Larven in 8—12 Wochen, 
vom Eiſtand an gerechnet, zu voller Reife, verwandeln ſich in Puppen (Fig. b), dieſe 
ruhen 8—12 Tage, dann kommen die Mücken daraus hervor, ſtets weit mehr weibliche 
als männliche; die Paarung erfolgt ſelbſt dann ſchon, wenn das Weibchen noch keine 
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vollkommen entfalteten Flügel hat, da die früher erſcheinenden Männchen in eiligem Laufe 
ein träges Weibchen aufſuchen, welches dann das mit ihm vereinte Männchen nach ſich 

zieht. Nach Verlauf dreier Tage iſt keine Mücke mehr am Leben, neben ihren Leichen 
liegen die Eierhäufchen. Jahre hintereinander können dergleichen Dinge unter der Laub— 
ſchicht vorgehen, und kein Menſch hat eine Ahnung davon, daß dieſe unſcheinbaren Weſen 
überhaupt vorhanden ſind, ſei es an Stellen, welche ſein Fuß oft genug überſchritten hat, 
oder an anderen, wo ſo leicht keines Menſchen Fuß hingelangt. 

Nach der eben in ihren Grundzügen angedeuteten Lebensweiſe der im Verborgenen 
ſich vollendenden Entwickelungsgeſchichte der Heerwurm-Trauermücke iſt es eben ſehr wohl 
denkbar, daß in beſonderen Ausnahmefällen die Larven an die Offentlichkeit treten und 

ſich als Heerwurm zeigen, öfter noch als ſolcher vorhanden ſind, ohne geſehen zu werden. 
Zu dieſen Ausnahmefällen gehört in erſter Linie eine ungewöhnlich große Larvengeſell— 
ſchaft, welche an ihrem Weideplatze nicht mehr hinreichende Nahrung von der ihr ge— 

nehmen Art findet; je entwickelter die Larven ſind, deſto mehr Nahrung bedürfen ſie, deſto 
fühlbarer wird der Mangel, daher hat man ſie meiſt auch im erwachſenen Alter ziehen ſehen; 
es iſt ſogar vorgekommen, daß die Verpuppung einzelner im Zuge erfolgt. Außerdem 
können zu viel Näſſe, zu große Trockenheit die Wanderluſt bedingen, die auf vollkommen 
trockenem Untergrunde nicht möglich iſt, weil die Larven dann leicht feſtkleben. Somit 

ſcheint jenes Rätſel in dieſer Beziehung gelöſt zu ſein. Eine für den erſten Augenblick 
befremdende Erſcheinung liegt in dem Umſtande, daß der Kopaliner Heerwurm nur in 
Fichtenbeſtänden angetroffen worden iſt, und daß ſich, wie es Nowicki erſt nach ſeiner Ver— 

öffentlichung zu beobachten gelang, die Larve von der vermoderten Nadelſtreu ernährt; 
bedenken wir indes, daß der Unterſchied zwiſchen Laub und Nadeln in dem von den Larven 

beliebten, der Auflöſung nahen Zuſtand ein geringerer iſt als im lebenden Zuſtand, und 
daß ferner Mücken⸗ und Fliegenlarven ſich in keinerlei Weiſe als Koſtverächter zu zeigen 
pflegen, ſo kann uns die verſchiedene Nahrung einer und derſelben Art gleichfalls keinen 

weiteren Anſtoß geben. 

Es wäre überflüſſig, zu verzeichnen, wo und wann ein Heerwurm erſchienen, da die eben 
Genannten, Beling im „Zoologiſchen Garten“ (Band IX u. W), die anderen in beſonderen 

Schriftſtücken ſich darüber verbreitet haben; dagegen iſt die Naturgeſchichte der Heerwurm— 
Trauermücke in einzelnen Punkten noch zu vervollſtändigen. Die anfangs glänzend weißen, 
ſpäter ſchwärzlichen Eier ſind winzig klein (15—20 ſo groß wie ein Mohnkorn), werden 
durchſchnittlich zu 100 Stück von einem Weibchen an deſſen Geburtsſtätte auf die mit 
Laub bedeckte Erde oder zwiſchen die unterſte Schicht von dieſem ſelbſt gelegt und über— 
wintern. Während des Mai entſchlüpfen ihnen die Larven. Im erwachſenen Zuſtand 
mißt eine ſolche durchſchnittlich 7 mm, beſteht außer dem hornigen, ſchwarzen Kopfe mit zwei 
Augen und gezahnten Kinnbacken aus 13 fleiſchigen und glaſigen Leibesgliedern, deren 
dunkler Darminhalt ſtellenweiſe durchſcheint; ſechs verkehrt tellerförmige Fleiſchwarzen 

am Bauche der drei vorderen Ringe, zwei warzenartige Nachſchieber am Ende und ſchwarze 
Luftlöcher an den Seiten der ſie tragenden Ringe ſind die einzigen Auszeichnungen der 
glatten und klebrigen Oberfläche. Die reifen Larven verlieren ihr glaſiges Anſehen, ent— 
ledigen den Darm ſeines Inhaltes, ſpinnen wenige Fäden und ſtreifen die Haut ab, welche 
als ein braunes, eingeſchrumpftes Anhängſel an der Spitze der Puppe hängen bleibt. Wie 
die gleichalterigen Larven zuſammenhalten, ſo finden ſich auch die Puppen in größeren 
Partien beiſammen, wenn es ſein kann, in Vertiefungen, beſonders in ſolchen, welche die 
Mäuſe auf ihren Straßen zurücklaſſen. Die bucklige Mumienpuppe hat das Anſehen 
unſerer Abbildung, iſt anfangs mit Ausſchluß der ſchwarzen Augen gelblichweiß, wird 
zuletzt an den Flügelſcheiden ſchwärzlich und läßt kurz vor dem Ausſchlüpfen der Mücke 

31* 
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deren ſchwarzen Körper und die gelben Verbindungsſtellen der Hinterleibsſeiten durch— 
ſcheinen; fie mißt 3—4 mm, die kleineren Maße den Männchen einräumend. Alles weitere 

iſt uns bereits bekannt, nur das noch nicht, daß ſich zwiſchen Larven und Puppen meiſt 
einige Larven der Cyrtoneura pabulorum, einer Gemeinfliege, und kleinere Verwandte 
der blauen Schmeißfliege finden, welche ſich von jenen beiden früheren Ständen ernähren, 
kranke Larven und geſunde Puppen freſſen. Die Heerwurm-Trauerfliege hat ſomit nur 
eine Brut im Jahre, welche im allgemeinen die bereits erwähnten Entwickelungszeiten 
einhält, ſich jedoch wie alle Kerfe durch die Witterungsverhältniſſe einigermaßen beeinfluſſen 

läßt, ſo daß Verſchiebungen von einigen Wochen Zeitdauer eintreten können. 

Die eben beſprochene Trauermücke nimmt nicht allein ein allgemeines Intereſſe in 
Anſpruch; es leben bei uns noch mehrere Birn-Trauermücken als Larven in unreifen 
Birnen und laſſen dieſelben nicht zur Reife gelangen. Eine große Art mit gelbem Hinter⸗ 

leib wird in Louiſiana in auffälligen Mengen ſtets dann beobachtet, wenn böſe Fieber, 
namentlich das gelbe Fieber, ihre Herrſchaft geltend machen. Es iſt dieſe noch nicht er— 
klärte Erſcheinung ſo auffällig, daß man die Sciara, als welche ſie von Oſten-Sacken 
erklärte, die gelbe Fieberfliege (Vellow fever Fly) genannt hat. 

In mehr als einer Hinſicht bieten die Gallmücken (Cecidomyia) ein nicht geringes 
Intereſſe. Es ſind kleine, oft ſehr kleine, zarte Mückchen, durch deren breite und ſtumpfe, 
häufig behaarte, am Rande immer lang bewimperte Flügel 3, höchſtens 4 Längsadern 
ziehen (1, 3, 5), deren mittelſte charakteriſtiſch vor der Flügelſpitze in den Vorderrand 
mündet. Die Querader pflegt ſo zart zu ſein, daß man ſie nur bei ſehr günſtig auffal⸗ 

lendem Lichte bemerkt. Die mondförmigen Augen berühren einander auf dem Scheitel des 
kleinen Kopfes, und am dicken Rüſſel ſtehen nach innen die viergliederigen Taſter hervor, 
deren Endglied in der Regel am längſten iſt. Die perlſchnurartigen Fühler ſchwanken 

in der Zahl der häufig geſtielten und wirtelhaarigen Glieder zwiſchen 13 und 36, und 
das Männchen pflegt ſeinem Weibchen um eins oder einige voraus zu ſein. Bei letzterem 

ſpitzt ſich der achtringelige Hinterleib zu, bei jenem verläuft er walzig und trägt am Ende 
die gewöhnliche Haftzange. Man kennt aus Europa gegen 100 Arten dieſer Gattung, deren 
Gemeinname beſagen will, daß ihre Larven an den Futterpflanzen gewiſſe Mißbildungen, 
Gallen, erzeugen, doch thun dies lange nicht alle, während umgekehrt wieder andere, welche 
man des abweichenden Körperbaues wegen nicht hierher ziehen konnte, Gallen hervor— 
bringen. Die zwiebelförmigen, rotbäckigen Auswüchſe, um einiger der gewöhnlichſten zu ge— 
denken, welche auf der Oberſeite der Buchenblätter ſitzen, entſtehen durch den Stich der 
Cecidomyia fagi, die faſt kugeligen, welche die Blattfläche der Zitterpappel durchwachſen, 
durch den der C. polymorpha. Die C. pericarpiicola erzeugt kirſchrote Kügelchen in den 
Blütenſtänden der wilden Möhre, und jeder andere Pflanzenteil kann von wieder anderen 
Arten bewohnt ſein. 

Eine der berüchtigtſten, keine Gallen verurſachenden, hierher gehörigen Mücken iſt der Ge⸗ 
treideverwüſter (Cecidomyia destructor), der bisher, aber mit Unrecht, den Namen 
der Heſſenfliege führte, welchen man ihm in Nordamerika beigelegt hat; man war näm⸗ 

lich der irrigen Anſicht, daß das läſtige Ungeziefer im Jahre 1776 oder 1777 mit dem Ge⸗ 
päcke der heſſiſchen Truppen dort eingeſchleppt worden ſei, was nach der gleich näher zu er— 
örternden Entwickelungsgeſchichte nicht wohl möglich ſein konnte. Die erwachſene Made 
(Fig. f), um mit ihr zu beginnen, mißt 3,37 mm und läßt bei guter Vergrößerung vorn ein 
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Paar fleiſchige Taſter und an den Seiten der zwölf Leibesglieder (ein dreizehntes und vier— 
zehntes bildet das Kopfende) mit Ausnahme des zweiten, dritten und letzten je ein Luftlöch— 
lein erkennen. Dieſer Umſtand verweiſt ſie zu den Mückenlarven, während die Kopfloſigkeit 

ſie als echte Fliegenlarve erſcheinen läßt, und wir ſomit in ihr eine Art von Mittelgebilde 
zwiſchen den vorher erörterten beiden Hauptformen vor uns ſehen, welches allen Gall— 
mücken eigen iſt. Man findet dies ſehr träge Tier einzeln oder in Geſellſchaften bis zu 
neun Stück, mit dem Vorderende nach unten gewendet, zwiſchen Halm und Blattſcheide, 
entweder unten gleich über dem Wurzelſtocke oder dicht über einem der beiden unterſten 
Knoten am Roggen oder Weizen. Mit der Zeit nimmt ſie infolge von reichlicher Fett— 
entwickelung eine mehr eiförmige Geſtalt an, zieht ſich im Inneren von der Körperhaut 
etwas zurück, und dieſe wird zu einer allmählich ſich bräunenden Hülle, zu einem Tonnen— 
püppchen (Fig. d), wie es eigentlich nur einer Fliege zukommt. In dieſem Zuſtand er: 

m) 
u, bi 

Getreideverwüſter (Cecidomyia destructor): a Weibliche Mücke, b Hinterleib der männlichen, e die im Tönnchen 
d eingeſchloſſene Mumienpuppe, e und k Larve in verſchiedenen Größen, g Scheinpuppe im Winterlager, h geſunde, i von 

der Larve getötete Weizenpflanze. Außer g, h, i alles vergrößert. 

folgt die Überwinterung. Ungefähr 14 Tage vor dem Erſcheinen der Fliege findet ſich 
im Tönnchen die Mumienpuppe (Fig. c). Die beiden ſeitlichen, unteren Hörnchen am 
Kopfe find die für die Gallmücken in dieſer Form und Lage charakteriſtiſchen Atmungs— 

röhren, die beiden oberen nur Borſten. Die Mücke ſelbſt muß man in ihren beiden Ge— 

ſchlechtern beſonders betrachten, um ſie gründlich kennen zu lernen. Das weit häufigere 
Weibchen (Fig. a) ändert in ſeiner Länge, von der Stirn bis zur vorgeſtreckten Legröhre 
gemeſſen, zwiſchen 2,70 und 3,75 mm ab. Der Körper iſt vorherrſchend ſamtſchwarz, fait 
der ganze Bauch, mit Ausſchluß eines beinahe quadratiſchen ſchwarzen Fleckes auf jedem 
der ſechs mittleren Glieder, die Gelenkeinſchnitte des Rückens und eine Mittellinie des— 
ſelben ſind blutrot; eben dieſe Farbe kommt in der Regel der Fühlerwurzel und den 
Schulterbeulen zu, dies alles im lebenden Zuſtand; nach dem Tode gehen wenigſtens am 
Hinterleibe durch Eintrocknen die meiſten roten Stellen verloren. Kurze ſchwarze Haare 
bedecken überdies den Körper, rötlichgelbe die Fühler, und die Flügel erſcheinen durch 
Härchen, welche ihre Ober- und Unterſeite decken, grau getrübt. Außer 2 größeren Grund— 
gliedern ſetzen 14— 16 kurzgeſtielte, in der Regel 15 kugelige die Geißel zuſammen. Von 
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den vier Taſtergliedern wird jedes folgende etwas länger als das vorhergehende, und 
eine lebhaft zitternde Bewegung macht ſie leicht kenntlich; zwiſchen ihnen tritt der kurze, 
gelbe Rüſſel hervor, der ſich aber auch in die Mundhöhle zurückziehen läßt. Der neun: 
ringelige Hinterleib läuft in eine äußerſt bewegliche Legröhre aus. Zwiſchen den kohl⸗ 
ſchwarzen Krallen der ſehr langen Beine bemerkt man nur ein ſcheibenförmiges Haft⸗ 
läppchen, hinter den Mittelbeinen die blaßbraunen Schwinger. Bei dem Männchen be— 
trägt die Körperlänge ziemlich beſtändig 3 mm, das Schwarz erſcheint weniger ſamtartig, 
ſondern zieht mehr ins Braune, das Rot iſt lichter, die Körperbehaarung länger und nur 
an den Flügeln ſchwarz, ſonſt rötlichgelb. Die Fühlergeißel ſetzen regelrecht 16 Glieder 

zuſammen. Der auffälligſte Unterſchied der Geſchlechter beſteht in der Form des Hinter⸗ 
leibes, welchen unſere Abbildungen vergegenwärtigen. Am ſehr verkürzten, gelbbraunen 
neunten Gliede ſitzt die dunkelrote Haftzange. 

Mit der zweiten Hälfte des April beginnt die Schwärmzeit und dauert etwa 5 Wochen, 

womit aber nicht geſagt ſein ſoll, daß die Mücke ſo lange lebe, ſondern nur, daß ſie 
während dieſer Zeit auskriecht; die Lebensdauer der einzelnen, welche Regen und Kälte 
nicht vertragen kann, umfaßt nur wenige Tage. Gleich nach dem Ausſchlüpfen, an einem 
warmen und windſtillen Tage, erfolgt die Paarung, und das Weibchen legt ſeine Eier 
ohne merkliche Unterbrechung hintereinander fort, etwas mehr als 80 und weniger als 100, 
einzeln oder paarweiſe zwiſchen zwei Längsnerven eines Blattes. Sobald die Larve die 
Eiſchale verlaſſen hat, was nach wenigen Tagen geſchieht, gleitet ſie am Blatte hinab 
und gelangt hinter deſſen Scheide, wo ſie ſich für immer feſtſetzt. War es Wintergetreide, 
an welches die Eier gelegt wurden, ſo wird ſie am erſten oder zweiten Knoten von unten 
ſitzen, dagegen unmittelbar über dem Wurzelſtock, wenn das Weibchen Sommerſaaten zu 
ſeinem Brutplatz erwählte. In beiden Fällen gelingt es ihr für gewöhnlich nicht, die Pflanze 
zu töten; dieſelbe gedeiht, ihr Halm iſt aber an der Lagerſtätte der Larve durch deren Saugen 

ſo beſchädigt, daß er die Ahre ſpäter nicht zu tragen, zum Teil auch nicht vollſtändig zu 
ernähren vermag und durch den Wind leicht umgeknickt wird. Bis gegen den 20. Juni 
ſind die meiſten Maden erwachſen, die älteren bereits in Tonnenpüppchen verwandelt, aus 
welchen im September oder ſchon Ende Auguſt die Sommerbrut entſteht. Die jungen 
Saatpflänzchen, an denen die Maden der zweiten oder Winterbrut leben, welche den jetzt 
ſchwärmenden Mückchen ihren Urſprung verdanken, gehen faſt alle zu Grunde, und hierin 
beſonders liegt der große Nachteil, welchen dieſe Fliege bringen kann und nicht nur in 
Nordamerika, ſondern neuerdings beſonders im Poſenſchen, in Schleſien und anderwärts 
in Deutſchland den genannten Saaten zugefügt hat. Glücklicherweiſe hat dieſe Gallmücke 
nur zwei Bruten, es gibt andere mit dreien und vieren; ſelten ſind die, welche nur eine 
im Jahre zu ſtande bringen. 

Die Kriebelmücken, Gnitzen (Simulia), gehören zu den kleinſten Mücken und 
nähern ſich durch ihre bucklige Körpertracht ſchon mehr den Fliegen. Die breiten, milchig 
getrübten Flügel haben eine faſt geeckte Spitze, ſehr blaſſe, nur nach dem Saume zu deut⸗ 
lichere Adern, nebenbei gegabelte und ungegabelte Falten; an den meiſt geſcheckten Beinen 
machen ſich dicke Schenkel und ein langes, erſtes Fußglied bemerklich. Kurze elfgliederige 
Fühler, dünn auslaufende, viergliederige Taſter, eine freie, dolchartig zugeſpitzte Oberlippe, 
ein zum Stechen eingerichteter Rüſſel und der Mangel der Nebenaugen ſind als Eigentüm⸗ 
lichkeiten des Kopfes zu erwähnen. Die beiden Geſchlechter einer und derſelben Art unter⸗ 
ſcheiden ſich oft weſentlich in der Färbung und anderweitig. Die Gnitzen treten in un: 
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geheuern Mengen auf und würden ihrer Kleinheit wegen überſehen, wenn nicht die 
empfindlichen Stiche ihrer blutdürſtigen Weibchen die Aufmerkſamkeit auf ſie lenkten. Viele 
der Moskitos von Südamerika (z. B. Simulia pertinax) gehören zu dieſer Gattung. Die 
Larven und Puppen leben im Waſſer, wo ſie an Steinen, Grashalmen und Waſſerpflanzen 
unter tütenartigen Gehäuſen ſich aufhalten. Die berüchtigtſte europäiſche Art iſt die Colum— 

batſcher Mücke (Simulia Columbaczensis Schönbauers), von einem Dorfe im 
ſerbiſchen Diſtrikte Paſſarowitz ſo genannt, wo ſie der Aberglaube der Bevölkerung aus 
einer Felshöhle entſtammen läßt, in welcher Ritter St. Georg den Lindwurm erlegte. In 
dergleichen Felshöhlen flüchten ſich nämlich die Mücken bei Unwettern und kommen nachher 
gleich Nebelwolken daraus hervor. In den Gegenden der ganzen unteren Donau verbreiten 
ſie Furcht und Schrecken unter Menſchen und Vieh. So ward z. B. unter dem 26. Juni 

1813 aus Wien berichtet, daß im Banat und in einem Teile Ungarns Horn- und Borſten— 

vieh zu vielen Hunderten infolge dieſer entſetzlichen Plage während des April und Mai 
(im Auguſt erſcheinen ſie zum zweitenmal) gefallen ſei. Kaum von der Größe eines 
Flohes, kriechen ſie in Naſe, Ohren und Maul der Weidetiere, ſtechen, um 
Blut zu ſaugen, und martern dieſe dergeſtalt, daß ſie in wahrer Tollwut 
von den Weideplätzen weglaufen und ſich infolge des Juckens und der 
ſchnell erhärtenden Geſchwulſt an der geſtochenen Stelle aufreiben; das 
kräftigſte Tier kann ſich binnen 6 Stunden zu Tode gehetzt haben. Bei 
dem Menſchen fallen die Gnitzen am liebſten in die Augenwinkel ein. Die Colunbatſcher 

beſprochene Art ſtimmt nicht mit der Meigenſchen Simulia maculata, l 
wie man gewöhnlich annimmt, überein, ſondern wird von Schiner nach Vergrößert. 

im Weingeiſte aufbewahrten Stücken, welche Kollar an Ort und Stelle 
geſammelt und in der Natur beobachtet hatte, wie folgt beſchrieben: „Unter den Hunderten 
von Exemplaren findet ſich kein einziges Männchen, das Weibchen iſt ſchwärzlich, überall 
mit weißlicher Beſtäubung und meſſinggelber Behaarung dicht bedeckt, ſo daß das Rücken— 
ſchild, beſonders vorn, ein ſchieferbläuliches Ausſehen erhält; der Hinterleib weißgelb, oben 
bräunlich, doch ſo, daß die weißgelbe Farbe an den Einſchnitten noch ziemlich weit hinauf— 
reicht, an trockenen Stücken oft nur die Bauchſeite gelb und der Rücken ſchwarzbraun. Die 
Fühler ſind ganz gelb, die Taſter gelb oder gelbbraun, die Beine im Leben weißlich, nach 
demſelben gelblich, die Spitzen der Schenkel und der hinteren Ferſe braun, die vorderen 
Füße durchaus ſchwarzbraun, die Flügel glashell. Der Körper mißt 3,37 bis beinahe 4 mm. 
Die zahlreichen Namen, welche viele Arten von den Kerfkundigen erhielten, legen Zeugnis 
von den Schwierigkeiten ab, welche mit deren richtiger Erkennung verbunden ſind.“ 

Wem wären nicht ſchon im erſten Frühjahr die plumpen, ſchwarzen Fliegen aufgefallen, 
welche an den noch dürren Grasſpitzchen hängen, über welche die rauhe Märzluft hinſtreicht, 
welche träge an Buſchwerk umherkriechen, beſonders da, wo ſich die Blattläuſe zu zeigen be— 
ginnen, aber auch bei warmem Sonnenſchein ſchwerfällig umherfliegen und dabei die Beine 
loſe herabhängen laſſen? Zuletzt, wenn ſie ſich mehren, ſieht man ſie an gleichen Stellen paar— 
weiſe aneinander hängen und wundert ſich über die große Ungleichheit ſolcher Pärchen. 
Es iſt die März⸗Haarmücke (Bibio Marci), eine durchaus ſchwarze, außerdem noch 
ſchwarz behaarte Fliege. Wir ſehen ſie hier S. 488 abgebildet und haben darauf zu achten, 
daß das kleinere, dickköpfige Weſen, bei welchem der Kopf faſt nur ein behaartes Auge iſt, 

das Männchen, das ſchlankere, welches durch den kleinen rüſſelartig verlängerten Kopf mit 
den kleinen nackten Augen noch den Mückencharakter bewahrt, das Weibchen vorſtellt. Auf 
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der hinterſten Ecke des Kopfes laſſen ſich drei Nebenaugen erkennen, am entgegengeſetzten 
Ende plumpe, neungliederige Fühler, welche halbkugelig auslaufen, und nach unten fünf— 
gliederige, gleichfalls gedrungene Taſter. Das ſtark gewölbte Rückenſchild markiert ſeinen 
erſten Ring als zwei ſcharfe Kanten, welche einen ſpitzen Winkel miteinander bilden. An 
den kräftigen Beinen, deren hinterſte die längſten, fallen die Schenkel durch ihre Keulenform, 

die Vorderſchienen durch einen kräftigen Enddorn, die Klauen und Haftläppchen zwiſchen 
ihnen durch ihre Größe auf. Die breiten, vorn ſtumpfen, ſtark angeräucherten, am Vorder⸗ 
rande ſchwarzen Flügel erſcheinen wie geſtielt, ihre erſte Längsader mündet hinter der Flügel: 
mitte in den Vorderrand, die zweite fehlt, die dritte kommt aus der Wurzel der erſten, ver— 

bindet ſich mit ihr durch eine ſchiefe Querader und iſt bis zu dieſer bedeutend ſtärker als 
weiter hin, die ziemlich gerade vierte wird hinter der Querader plötzlich unſcheinbar und 
gabelt ſich jenſeits, die fünfte ſendet aus ihrer Mitte einen oberen Aſt aus, welcher durch die 
immer vorhandene hintere Querader mit der vierten verbunden iſt, daher eine vollſtändige 
hintere Wurzelzelle bildet, welche länger als die vordere iſt. 

Nach der Paarung legt das Weibchen 120—150 Eier an Lauberde oder an verfaulte 
Pflanzenſtoffe, beſonders auch an Kuh- und Schafmiſt; die Leichname kann man dann an 

ſolchen Stellen umherliegen ſehen. Die glatten, 
weißen Eier ſpitzen ſich nach vorn ſchwach zu, 
ſie würden ſonſt vollkommen walzig ſein. Nach 
3 oder 4 Wochen kommen die Maden daraus 
hervor, die von der doppelten Länge des Eies 
ſind. Allmählich dunkeln ſie, bis ſie braungrau 
werden. In Zwiſchenräumen von 12—15 Ta: 

gen häuten ſie ſich dreimal und haben mit 15 
oder 17,5 mm ihre volle Größe erlangt. Es 
laſſen ſich an ihnen zwölf Leibesringe unter— 
ſcheiden, von denen ſich der faſt kugelige Kopf 
ſcharf abſetzt, und von denen jeder einen Bor— 

> ſtenkranz trägt. Die Mundteile beſtehen aus 

März-Haarmücke (Bibio Marci) nebſt Larve und einer in ſechs Zähnen und Wimperhaaren 

Puppe. Die beiden letzteren vergrößert. endenden Oberlippe, hornigen Kinnbacken und 
Kinnladen mit dreigliederigen Taſtern und aus 

einer taſterloſen Unterlippe. Fühler und Augen laſſen ſich nicht wahrnehmen. Die Luft⸗ 
löcher ſtehen längs der Körperſeiten. Die Larven überwintern geſellſchaftlich in lockerer 
Lauberde und verwandeln ſich erſt im Februar oder Anfang März in eine etwas bucklige, 
in zwei Spitzchen endende Puppe von 8,75— 11 mm Länge. Ungefähr 14 Tage ſpäter 
kommen die Fliegen aus der Erde heraus, und auf Gartenbeeten fallen dann die Löcher 
leicht in die Augen, wenn ſie zahlreich vorhanden waren; zuerſt pflegen die Weibchen, eine 
Woche ſpäter die Männchen zu erſcheinen. — Es gibt eine Menge von Haarmückenarten oder 
Seidenfliegen, welche in ganz derſelben Weiſe leben, aber alle etwas kleiner ſind. Die 
Gartenhaarmücke (Bibio hortulanus) geht in ihren beiden Geſchlechtern noch weiter 
auseinander, indem zu einem ſchwarzen Männchen ein ziegelrotes Weibchen gehört, und 
wird im Stande ihrer ſchwärzlichen, der vorigen ſehr ähnlich gebauten Larve bisweilen den 
angebauten Pflanzen ſehr nachteilig. So hatte ſie beiſpielsweiſe bei Halle im April 1875 
ein jung angelegtes Spargelbeet durch Verzehren der Pflanzenwurzeln vollſtändig zerſtört. 
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Obſchon in ihrer äußeren Erſcheinung vollkommene Fliegen, haben die Bremſen, 
Viehfliegen (Tabanidae) die Verwandlungsweiſe und ihre Weibchen die Blutgier 
mit vielen Mücken gemein und können Menſchen und Tiere arg peinigen. An der hier 
abgebildeten Rinderbremſe (Tabanus bovinus), einer der gemeinſten der 400 — 500 
über die ganze Erde verbreiteten Arten, mag das Weſen der ganzen Familie erläutert werden. 
Körpertracht und Form der einzelnen Teile erſehen wir aus dem Bilde. An der Seiten— 
anſicht des Kopfes ragt die große, häutige Unterlippe als Rüſſelſcheide weit hervor, kann 
in der Ruhelage mehr zurückgezogen werden und birgt in ihrem Inneren die Stechborſten, 
je nach der Art 4—6; was wir noch darüber bemerken, find die zweigliederigen Kiefertaſter. 
Die vorgeſtreckten, an der Wurzel ſehr genäherten Fühler beſtehen aus drei Gliedern; weil 
aber das dritte manchmal geringelt erſcheint, könnte man auch von ſechs ſprechen. Charakte— 
riſtiſch für die Familie iſt der Aderverlauf der in der Ruhe halb klaffenden Flügel. Ihre 
Randader geht ringsum, die dritte Längsader gabelt ſich, und der obere Aſt hat manchmal 
einen rückwärts gerichteten Anhang. Aus der Mittelzelle ſtrahlen drei und aus der hinteren 
Wurzelzelle noch eine Längsader nach dem Rande, beide Wurzelzellen ſind gleich lang, deut— 
lich getrennt, und die Analzelle (dritte Wurzelzelle) faſt bis zum Flügelrande verlängert. 
Von den fünf Hinterrandzellen ſchließt ſich die erſte zuweilen. 
Obſchon deutliche Flügelſchüppchen vorhanden ſind, werden die 
Schwinger doch nicht verſteckt. An den unbeborſteten Beinen 
bilden drei Haftläppchen eine Eigentümlichkeit der Familie. Die 
genannte Art gehört zu den ſtattlichſten bei uns einheimiſchen 
Fliegen, hat unbehaarte Augen, welche bei den Männchen immer 
auf dem Scheitel zuſammenſtoßen, keinen Anhang am Vorderaſte 
der dritten Längsader, hellgelbe Schienen und dreieckige Rücken— 
flecke am ſiebengliederigen Hinterleibe, als deſſen Grundfarbe ein 
düſteres Wachsgelb vorherrſcht. Das ſchmutzige Rückenſchild wird (end 19 52 110 if e 
durch gelbliche Behaarung ziemlich verdeckt. Die halbmondförmig anſicht des Kopfes. Natürl. Gr. 
ausgeſchnittenen Fühler ſind nie ganz ſchwarz, die Flügel bräun— 
lichgrau, ihr Geäder gelbbraun. Die gegebene Beſchreibung reicht aber noch nicht aus, 
um mit Sicherheit die genannte von mehreren anderen ſehr ähnlichen Arten zu unter— 
ſcheiden, doch können wir hier nicht weiter in das Einzelne eingehen. 

Durch kräftiges Geſumme verkündet die Rinderbremſe, wie ihre anderen Gattungs— 
genoſſen, ihre holde Gegenwart, iſt ebenſo ſchnell wieder verſchwunden, wie fie kam, und 

umkreiſt im neckiſchen Spiele ihre Beute, das Weidevieh, welches bisweilen bluttriefend und 
ſchäumend vor Wut, wenn die unerſättlichen Weibchen in Menge ihre ſcharfen Klingen ein— 
ſchlagen und ihren Heberapparat wirken laſſen, den Weideplätzen entläuft. Das Wild ſucht 
ſchattiges Gebüſch auf, um ſich vor dieſen Bremſen zu ſchützen; denn dahin folgen ſie nicht, 
weil ſie den Sonnenſchein und ſomit offene Plätze lieben. Es iſt intereſſant, an ſolchen, 

z. B. auf einem breiten Waldwege, über dem die Sonne ſteht und drückende Schwüle ver— 
breitet, ihren wilden Spielen zuzuſchauen. Mit ſtarkem, ſcharfem Geſumme ſcheinen ſie 
ſekundenlang auf einer Stelle in Mannshöhe, auch um das Doppelte höher in der Luft ſtill 
zu ſtehen, die Schwingungen der Flügel folgen ſich ſo raſch, daß dieſe nur bei einer Seiten— 
wendung ſichtbar werden; mit einem Nude aus unſeren Augen verſchwunden, ſtehen ſie im 
nächſten Augenblicke wieder an einer anderen Stelle. Mit dieſem wunderlichen Tanze ver— 
bindet ſich ein gar nicht unangenehmes Konzert, wenn zehn und zwölf Stück längs jenes 
Weges gleichzeitig ſich tummeln. Dem Menſchen gegenüber zeigen ſie ſich ungemein ſcheu 

und pflegen ſich nur dann auf ihn herabzulaſſen, wenn er bewegungslos ſtehen bleibt. An 
rauhen Tagen ſitzen ſie gern an den Stämmen der Bäume, aber nicht feſt; denn wenn man ſich 
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einer ſehr behutſam naht, um ſie zu fangen, huſcht ſie unter der Hand davon. Auch kann 

man ſie in Menge an ſchadhaften Eichſtämmen den ausfließenden Saft ſaugen ſehen, in der 
Weiſe, wie ſie zu neun Stück unſer Gruppenbild „Herrſchaft der Fliegen“ vorführt. 

Die Larve gleicht denen der Erdſchnaken, hält ſich wie dieſe geſellig auf Wieſen in 

lockerer Erde auf, wahrſcheinlich von Graswurzeln lebend, und kann ſich durch Ausrecken 
des vorderen Körperteiles ſehr verſchmälern. Der kleine, glänzend braune Kopf trägt zwei 
Fühler, Freßſpitzen und zwei nach unten gekrümmte Häkchen, welche wie die ſeitlichen, am 
Bauche liegenden Fleiſchwärzchen das Fortkriechen unterſtützen. Die zwölf Leibesringe 

ſehen graulich aus und haben ſchwärzliche Gelenke. Das dicke Schwanzende trägt eine ſenk⸗ 
rechte Spalte mit den Luftlöchern. Im Mai iſt nach der Überwinterung die Made erwachſen, 
ſtreift ihre Haut ab und verwandelt ſich in eine zolllange Mumienpuppe, die etwa der 
der Schnaken gleicht, grau von Farbe, am Hinterrande der (acht) Hinterleibsringe mit 
Franſen grauer Haare, am letzten mit einem Borſtenkranze beſetzt iſt, mit deſſen Hilfe ſie 
ſich aus der Erde hervorarbeitet. Zwei Höcker vorn dienen ihr zum Atmen. Im Juni ſchlüpft 
die Fliege aus, und hat ſie ihr Weſen in der oben beſchriebenen Weiſe getrieben, ſo legt 
das befruchtete Weibchen ſeine Eier in Haufen von 300 — 400 an Grasſtengel, woraus ſich 
nach 10 oder 12 Tagen die jungen Lärvchen entwickeln, wenn nicht kleine Schlupfweſpen, 
der zu ſtarken Vermehrung dieſer Bremſe vorbeugend, dieſelben ſchon angeſtochen hatten. 

So geräuſchvoll ſich die Viehbremſen ihren Opfern nahen, ſo ſtill und hinterliſtig thun 
es zwei andere Fliegen, die derſelben Familie angehören und großen Geſchmack an Menſchen— 
blut finden. Die erſte ift die prächtige goldäugige Blindbremſe (Chrysops coecutiens). 
Goldäugig und doch blind? Das ſcheint ein gewaltiger Widerſpruch zu ſein. Man gab ver— 
mutlich dieſer Fliege jenen Namen, weil ſie gegen jede Gefahr, die ihr droht, blind iſt, wenn 
ſie ſich einmal zum Saugen eingerichtet hat. Ihre Zudringlichkeit kennt keine Grenzen. Die 
ſchöne Fliege ſetzt ſich beſonders an recht drückend heißen Tagen nicht nur an die entblöß— 

ten Körperſtellen deſſen, der einen breiten Waldweg dahinwandelt, ſondern auch an die 
Kleidungsſtücke und verſucht hier, oft mit gutem Erfolge, die ſcharfen Klingen ihres Rüſſels 
einzubohren, da ſie gewöhnt iſt, unter dem dicken Felle der Rinder und Pferde die Blut⸗ 
gefäße ausfindig zu machen. Sie hat etwa die Geſtalt der vorigen, nur einen hinten mehr 
gerundeten, in ſeinem Verlaufe faſt gleichbreiten, gleichfalls niedergedrückten Hinterleib und 
mißt nur 8,75 mm in der Länge. Der ſchwarze Vorderrand und eine ſchwarze Querbinde 
über die Flügel ſowie der in der vorderen Hälfte lichtgefärbte Hinterleib machen ſie auch 
auf der oberſten und rechtsſeitigen Dolde unſeres Bildes „Herrſchaft der Fliegen“ leicht 
kenntlich; die Fühler ſind pfriemförmig, drei deutliche Nebenaugen, welche anderen Bremſen 
fehlen, und Endſporen an den Hinterſchienen unterſcheiden die Gattung von der vorigen. 
Man findet dieſe Fliege und einige andere, ſchwer davon zu unterſcheidende Arten im Mai 
und Juni honigſaugend auf den Blumen. Die Gewitterſchwüle ſcheint ſie erſt zudringlich 
und blutdürſtig zu machen. In den genannten Monaten erſcheinen die Mitglieder der ganzen 
Familie, im Juli haben ſie ſchon mehr abgenommen und find im Auguſt mit wenigen Aus⸗ 
nahmen, wozu dieſe und die folgende Art gehört, faſt ganz verſchwunden. Nach Jännickes 
Beobachtungen in Frankfurt a. M. ſcheint jedoch die glauäugige Bremſe (Tabanus glau- 
copis) nur im Herbſt zu fliegen. 

Kaum größer, aber ſchlanker iſt die dunkelbraune, grau gezeichnete Regenbremſe 
(Haematopota pluvialis). Sie hat ſchwarzgraue, hell marmorierte Flügel, in der 
oberen Hälfte purpurn ſtrahlende Netzaugen, keine Nebenaugen und keine Enddornen an 

den Hinterſchienen. Beim Männchen iſt das erſte Fühlerglied dick angeſchwollen, beim 
Weibchen lang und dünn, hier wie dort das Endglied pfriemförmig und an der Spitze 
dreiringelig. Die lichtgrauen Zeichnungen beſtehen am Rückenſchilde aus Längsſtriemen, 
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am Hinterleibe aus Punktreihen und den Querlinien der Gelenkeinſchnitte. Ihren Namen 
verdankt die Fliege der beſonderen Liebhaberei, ſich bei Sprühregen oder auch vor drohenden 
Gewittern am zudringlichſten und blutdürſtigſten zu zeigen; zu 10 und 20 ſammeln ſie 
ſich dann auf der Unterſeite eines aufgeſpannten Regenſchirmes an, und ſchwer wird es, 
ſich ihrer zu erwehren; an irgend einer Stelle weiß eine oder die andere, und wäre es 
durch die Kleidung hindurch, ein Blutgefäß zu treffen. Die Renntiere Lapplands ſollen 
von ihnen ganz unglaublich heimgeſucht werden und manchmal von den zahlreichen Stich: 
wunden auf der ganzen Haut mit Grind überzogen ſein. Die Entwickelung der beiden 
genannten Arten verläuft in derſelben Weiſe wie bei der Rinderbremſe. 

Blut iſt, wie wir ſahen, die Loſung der weiblichen Bremſen, Blut, aber kein warmes 

und rotes, ſondern ſolches, wie es in einem Kerfleibe fließt, die Loſung von Männchen 
und Weibchen zahlreicher Arten, welche zur Familie der Raubfliegen (Asilidae) ver⸗ 
einigt worden find. Namen, wie Habichts⸗, Wolfs-, Mord⸗, Raubfliegen und andere, laſſen 
uns den Charakter einzelner Stämme dieſes Volkes einigermaßen erraten. Die Raubfliegen 
erkennt man an dem meiſt ſchlanken, geſtreckten Körper, den kräftigen Beinen, welche 
zwiſchen den Klauen zwei Haftlappen tragen, an dem Knebel- und Backenbarte und an 
dem meiſt langgeſtreckten dritten und letzten Fühlergliede, welches eine Endborſte oder einen 
gegliederten Griffel trägt; der kurze, ſpitze Rüſſel ſteht wagerecht oder ſchräg, ſelten ſenk— 
recht aus dem Munde hervor, hat einſchließlich des meſſerförmigen Unterkiefers nur vier 
Borſten, eine verhornte Unterlippe und ein- bis zweigliederige Taſter. Die meiſt glogen- 
den Augen ſind bei beiden Geſchlechtern durch eine Scheitelfurche getrennt, daher erſcheint 
der Kopf breit und kurz, und die Punktaugen ſtehen zu dreien dicht nebeneinander, oft 
auf einer Erhöhung. Der Hinterleib gliedert ſich in acht Ringe, deren letzter die Legröhre 
und männlichen Geſchlechtswerkzeuge erkennen läßt. Wegen der kleinen Flügelſchüppchen 
bleiben die Schwinger unbedeckt. Die Flügel liegen in der Ruhe platt dem Rücken auf, 
haben eine gegabelte dritte Längsader, eine Mittelzelle, 2—3 Unterrandzellen und ihrer 
fünf des Hinterrandes, von denen die dritte und vierte öfter verengert oder geſchloſſen, 
ſelbſt geſtielt vorkommen. Die Analzelle reicht bis zum Rande und ſchließt ſich hier bis— 
weilen. — Die Larven, welche man erſt von wenigen Arten kennt, leben flach unter der Erde, 
beſonders in feuchtem Sande, in Wurzeln und totem Holze, von denen ſie zehren, ſind lang— 
geſtreckt und niedergedrückt, haben einen deutlichen Kopf und vorn und hinten Luftlöcher. 
Ihre Verwandlung in eine Mumienpuppe erfolgt nach Abſtreifen der letzten Larvenhaut. 

Naturgemäß zerfallen die Aſiliden in zwei Gruppen, je nachdem die zweite Längsader 
in den Flügelrand (Leptogaster, Damalis, Ceraturgus, Dioctria, Dasypogon) oder in 
die erſte Längsader mündet (Laphria, Asilus, Ommatius), die Randzelle alſo offen oder 
geſchloſſen iſt. Durch letzteren Umſtand wird die Flugkraft, wie man dies auch bei anderen 
Gattungen beobachten kann, außerordentlich verſtärkt. Es gehören demnach in die zweite 
Gruppe die flugfertigen kühnen Wegelagerer, denen kaum eine erleſene Beute zu groß, zu 
ſtark oder zu feſt gepanzert iſt, wogegen die erſteren im Fluge träger ſind, zwiſchen Halmen 
und Blättern ſtrauchdieben und ihre wehrloſe Beute morden. 

Die 15 mm meſſende, ſchlanke ölandiſche Habichtsfliege (Dioctria oelandica, 
Fig. 1, S. 492), welche ihren Namen von der Inſel Oland an der ſchwediſchen Küſte erhal— 
ten hat, breitet ſich über ganz Europa, mit Ausnahme ſeines ſüdweſtlichen Teiles, aus und 
findet ſich im Sommer häufig auf Gebüſch. Lauernd ſitzt ſie auf einem Blatte in der 
hier wiedergegebenen Stellung und ſtürzt ſich auf das Mückchen, die neugierige Fliege, 
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welche ohne Arg in ihrer Nähe Platz nimmt; auch die fette Spinne iſt nicht ſicher vor ihr. 
Man erkennt ſie leicht an den ſchwarzen Flügeln, dem glänzend ſchwarzen Körper und an 
den ziemlich langen, rotgelben Beinen, an welchen nur die Füße und Schienenſpitzen ſchwärz— 
lich find; der Knebelbart, die inneren Augenränder, einige Flecke an den Seiten des Bruſt⸗ 
kaſtens und zwei Striemen auf deſſen Rücken ſchimmern meſſinggelb. Beling beſchreibt 
im „Archiv für Naturgeſchichte“, Jahrgang 48, S 195, Larve und Puppe. — Löw nimmt 
ſieben europäiſche Arten der Gattung an, indem er ebenſo viele außerdem beſchriebene als 
Abänderungen in der Färbung unter jene verteilt. Sie wird charakteriſiert durch die meiſt 

einem Stirnhöcker aufſitzenden Fühler von faſt Mittelleibslänge, deren drittes, längſtes 
Glied mit zweigliederigem, ſtumpfem Endgriffel verſehen iſt, durch einen ſchmal walzigen, 
eingekrümmten Hinterleib und durch die inwendig gewimperten Hinterbeine. Auch Nord— 
amerika bleibt nicht ohne Vertreter dieſer Gattung. 

Die Steifbärte (Dasypogon) find unterſetzte kräftige Habichtsfliegen, deren Fühler 
in einen ſpitzen Griffel enden; ein ſtattlicher Knebelbart und ein Endhaken an den Vorder— 

ſchienen unterſcheiden ſie weiter 
von den vorigen. Die Arten 
finden ſich zahlreich über alle Erd— 
teile verbreitet, in Deutſchland 
nicht ſelten der 15 - 17, mm 
lange deutſche Steifbart (Da- 
sypogon teutonus). Er iſt 
glänzend ſchwarz, an Schienen, 
Schenkeln und Fühlern roſtrot, 
am Bruſtrücken braun geſtriemt, 

an den Seiten meſſinggelb. Den 
beim Weibchen mehr niederge— 

drückten, beim Männchen walzigen Hinterleib zeichnen ſilberweiße Seitenflecke aus, die 
Flügel eine lebhaft gelbgraue Trübung. 

Die laphriaartigen Raubfliegen haben zunächſt eine geſchloſſene Randzelle und am 
ſpindelförmigen Endgliede der Fühler weder einen Griffel noch eine Borſte, mit Ausnahme 
einer Art (Laphystia sabulicola) von der kleinaſiatiſchen Küſte. Die Mordfliegen 
(Laphria) lieben es, ihren überall gleichbreiten, etwas niedergedrückten und oft bunt be— 
haarten Hinterleib feſt an einen Baumſtamm anzudrücken, den Kopf nach unten gewendet, 
die haarigen Beine weit von ſich zu ſtrecken und, von der Sonne beſchienen, das glücklich 
erhaſchte Schlachtopfer zu verzehren. Nehmen wir zu dieſem Bilde noch einen dichten, bis 
zu den Fühlern hinaufreichenden Knebelbart, ſo haben wir alle Merkmale vereinigt, welche 
die Gattung kennzeichnen. Bei den einen bleibt die erſte Hinterrandzelle offen, bei den 
anderen ſchließt ſie ſich. Zu jenen gehört beiſpielsweiſe die im nördlichen und mittleren 
Europa gemeine, 13—17,5 mm meſſende gelbleibige Mordfliege (Laphria gilva). 
Sie iſt durchaus ſchwarz behaart, an Kopf, Mittelleib wie an der Wurzel des Hinterleibes 
miſchen ſich weiße (keine gelben) Härchen unter, nur von der Mitte des zweiten Ringes 

an beginnt ein lebhaft roſtroter Haarfilz, welcher den Seitenrand nicht erreicht und am 
Hinterrande des fünften Ringes entweder plötzlich abbricht oder ſich noch über die Mitte 
des ſechſten als roſtroter Schimmer fortſetzt, oder endlich den ſechſten in gleicher Weiſe wie 
den fünften bedeckt. Von den Fühlergliedern iſt das erſte faſt doppelt ſo lang wie das 
zweite, das dritte ſehr keulenförmig, länger als die beiden erſten zuſammengenommen. 
Die Flügel erſcheinen um die Adern getrübt. In der oben angegebenen Stellung ſaugt 
dieſer kühne Räuber ſeine Beute in aller Ruhe aus, fliegt aber auch unter ſtarkem Geſumme 

1) Slandiſche Habichtsfliege (Dioctria oclandica). 2) Gewürfelte 

Schnepfenfliege (Empis tessellata). Natürliche Größe. 



„ 

PR 
En 5 N 

5 

N 

* 

N 

5 

0 



HERRSCHAFT -DERFEALFGEN 



EEC nn a ine 1 8 

Deutſcher Steifbart. Gelbleibige Mordfliege. Horniſſenartige Raubfliege. 493 

davon, wenn man ihm zu nahe kommt. Auf unſerem Gruppenbilde „Herrſchaft der 
Fliegen“ ſehen wir eine gelbleibige am Eichenſtamme. Ihre Larve lebt hinter Kiefernrinde 
und wird von Beling nebſt der Puppe in der oben angeführten Zeitſchrift beſchrieben. 

Die aſilusartigen Raubfliegen endlich unterſcheiden ſich von den vorigen durch die End— 
borſte des dritten Fühlergliedes. Die Fliegenkenner, wie ein Wiedemann, Macquart 
und Löw, haben die vielen Hunderte von Arten, welche ſich auf der Erde verteilen, nach 
der Geſtalt des Hinterleibes und dem Flügelgeäder, ob drei Unterrandzellen oder nur zwei 
vorhanden, oder ob die zweite mit Aderanhang verſehen oder ohne ſolchen iſt, und nach 
ähnlichen, noch feineren Merkmalen in zahlreiche Gattungen geſchieden. Die Raubfliegen 
im engeren Sinne (Asilus) haben mit den laphriaartigen die geſchloſſene Randzelle ge— 
mein, zeichnen ſich aber durch zwei Unterrandzellen (Zelle 8 im Mückenflügel S. 472) aus, 
indem ſich die dritte Längsader gabelt, während die zweite keinen Aderanhang hat; ferner 
durch die nackte Fühlerborſte oder, wie man ſagen könnte, den „borſtenartigen Griffel“, 
deſſen erſtes Glied viel kürzer als das zweite iſt, und durch den Mangel der Enddornen 
an den Mittelſchienen, während ſonſt die Beine an Stacheln und Haaren eher Überfluß 
haben. Es ſind einige hundert Arten aus allen Weltteilen bekannt, von denen auf Europa 
allein an hundert kommen, faſt alle von ſchlichtem, braungrauem Gewande. Am kennt— 
lichſten macht ſich durch ihre graugelbe Färbung die in ganz Europa bis tief nach Aſien 
hinein verbreitete horniſſenartige Raubfliege (Asilus crabroniformis); an Kopf, 
Schulterbeulen, einigen Rückenſtriemen, den Beinen abwärts von den Schenkeln und den 
letzten Hinterleibstingen geht die Grundfarbe in reineres Gelb über, und an der Wurzel 
des Hinterleibes weicht ſie einem braunen Samtſchwarz; auch die roſtgelblichen Flügel 
haben an der Spitze und am Hinterrande einige dunklere Fleckchen. Die Art erſcheint gegen 
andere arm an Haaren. Man trifft die in ihrer Länge zwiſchen 15 und 24 mm ſchwankende 
Art nicht ſelten an, wenn man an einem Stoppelfelde vorübergeht. Wenige Schritte vor 
unſeren Füßen ſummt ſie mit ſtarkem Geräuſche unerwartet in jähem Fluge auf, flach über 
den Boden hin und ſucht Schutz vor etwaigen Angriffen an einer Stoppel mitten im Felde. 
Gegen Abend ruht ſie gern an Baumſtämmen. Ich traf einſt eine an einem vereinzelten 
Weidenbüſchchen eines Wieſenrandes an, die Krallen nahe bei einander, die Beine ſteif,' 
die Spitze des Hinterleibes eingezogen und die Flügel platt auf den Rücken gelegt, hing 
ſie da, eher einem toten als einem lebenden Weſen gleichend. Ich faßte ſie, um mich zu 
überzeugen, ob noch Leben darin ſei. Sofort drang aus der Leibesſpitze, den Seiten und 
den Fußgelenken eine milchige, ekelhafte Flüſſigkeit in feinen Tröpfchen heraus, was mich 
unwillkürlich veranlaßte, die unangenehm werdende Fliege, welche ſich im übrigen kaum 
regte, in das Gras zu ſchleudern, was ſie teilnahmlos über ſich ergehen ließ. Ohne Ge— 
zappel und biſſiges Weſen hatte ſich der offenbar ſchlafende Räuber auf dieſe Weiſe ſeines 

Ruheſtörers entledigt. Überall auf Buſchwerk, auf Wegen, an ſandigen Hängen oder Baum— 
ſtämmen lungern die Arten nach Beute umher, haſchen in ſprungartigem Fluge nach ihr 

oder ſchmauſen bereits, dieſelbe zwiſchen den Vorderbeinen haltend. Von der Gefräßig— 
keit und Spinnennatur dieſer Fliegen zeugt die Bemerkung: „das Weibchen hat nach der 
Begattung das Männchen getötet und ausgeſogen“, welche nach Jänickes Mitteilung unter 
einem Pärchen von Asilus cyanurus in von Heydens Sammlung zu leſen iſt. 

Die Tanzfliegen (Empidae) bilden eine von anderen zwar ſcharf abgegrenzte, 
unter ſich aber weniger einförmige Familie. Ein faſt kugeliger, kleiner, vom Bruſtkaſten 
daher ſehr entſchieden abgeſchnürter Kopf, deſſen horniger, ſpitzer Rüſſel wie ein Schnabel 
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nach unten ſteht, die ſchlanke Körpergeſtalt, beſonders des Hinterleibes, welcher beim 
Weibchen ſpitz, beim Männchen mit verſchiedenen auffälligen Anhängſeln endigt, die völ⸗ 
lige Nacktheit des Körpers und verlängerte Hinterbeine geben dieſen Raubfliegen teilweiſe 
ein ſchnakenartiges Anſehen; nur vier Hinterrandzellen, eine gegabelte dritte Längsader 
und eine meiſt ſehr kurze und geſchloſſene, immer langgeſtielte Analzelle kennzeichnen ihre 
Flügel. Vom erſten Frühjahr an fallen ihre Tänze und Jagden auf, welche ſie unter 
Bäumen, neben Buſchwerk oft in Scharen ausführen. Während jener paaren ſie ſich, und 
gar nicht ſelten ſieht man den einen Gatten, wie er ein gewürgtes Inſekt zwiſchen den 

Vorderbeinen hält und gierig daran ſaugt, ſchwelgend in dem Doppelgenuſſe, welcher den 
Kerfen überhaupt nur für ihre kurze Lebenszeit geboten wird. Da dieſe Fliegen ihre Beute, 
welche nur in kleinen Kerfen beſteht, mit den Beinen ergreifen, wie alle echten Raub⸗ 
fliegen, ſo erfahren dieſe allerlei Umgeſtaltungen: man erblickt auffallend verdickte Fuß⸗ 
glieder, dicht gefiederte Beſchuppung an Schenkeln und Schienen, Krümmungen einzelner 
Teile, kurz eine Mannigfaltigkeit in der Bildung der Beinchen, wie ſie bei keiner zweiten 
Familie wiederkehren dürfte. Manche Arten beſuchen auch gern Diſteln, Schafgarbe, Flock⸗ 
blumen und andere korbblütige Pflanzen, aus denen ſie nicht ſelten, über und über bis 
zur Unkenntlichkeit mit Blumenſtaub bedeckt, wieder hervorkommen. Die einen erſcheinen 
im erſten Frühling, andere erſt im Herbſt; die einen tanzen am Tage, andere nach Mücken⸗ 
weiſe des Abends; die Mehrzahl iſt den kälteren Gegenden und dem Gebirge eigen. Die 
wenigen Larven, welche man bis jetzt kennt, zeichnen ſich durch ſehr ſtarke Einſchnürung 
zwiſchen den Leibesgliedern aus und leben in der Erde. — Nach der Verſchiedenheit des 

Flügelgeäders innerhalb der gegebenen Grenzen gliedert ſich die Familie in zahlreiche Sippen 
und dieſe in eine Menge von Gattungen. Statt aller möge eine unſerer größten Arten, 
die gewürfelte Schnepfenfliege (Empis tessellata, Fig. 2, S. 492), den Familien⸗ 
charakter verſinnlichen. Sie iſt bräunlichgrau, auf dem Rückenſchilde in drei Striemen 
ſchwarz, an der Wurzel der hellbraunen Flügel gelb und ſchillert auf dem Hinterleibe würfel⸗ 
artig lichter. Beim Männchen läuft der walzige Hinterleib in eine beilförmige Zange aus, 
und die Augen ſtoßen auf dem Scheitel zuſammen. Die 13 mm lange Fliege erſcheint im 
Mai und Juni. Ihre Larve findet ſich ſamt der Puppe in oben erwähntem Archiv auf 

S. 205 von Beling beſchrieben. 

Der gemeine Trauerſchweber (Anthrax semiatra oder morio Linnés) iſt 
durchaus ſchwarz und ebenſo behaart, nur vorn am Bruſtkaſten und an der Wurzel des 
Hinterleibes herrſchen fuchsrote Haare vor. Die ſcharfe Grenze der ſchwarzen Flügelzeich- 
nung iſt aus unſerer Abbildung erſichtlich. Im übrigen charakteriſieren die Gattung noch 
folgende Merkmale: Aus der großen Mundöffnung des halbkugeligen Kopfes ragt der ſpitze 
Rüſſel mäßig lang hervor; die weit voneinander entfernten Fühler beſtehen aus einem 
walzigen erſten, napfähnlichen zweiten, zwiebel- oder kegelförmigen dritten Gliede, deſſen 
Endgriffel wiederum zweigliederig iſt. Die Netzaugen ſtehen beim Männchen oben auf dem 
Scheitel einander näher als beim Weibchen, überdies finden ſich deutliche Nebenaugen vor. 
Der ſiebengliederige Hinterleib drückt ſich etwas nieder und wird in der Ruhe von den 
halboffenen Flügeln nur teilweiſe bedeckt. Dieſe ſind bei anderen Arten, deren die heißen 
Länder eine große Menge ſehr ſtattlicher ernähren, wieder in anderer Weiſe ſchwarz ge— 
zeichnet, ihre dritte Längsader gegabelt, der obere Zinken ſtark S-fürmig geſchwungen, am 
Grunde bisweilen mit einem Aderanhang verſehen; die zweite entſpringt ſcheinbar aus 
der dritten, die kleine Querader ſteht auf der Mitte der Mittelzelle ſenkrecht oder rückt 
wohl auch der Wurzel etwas näher; die genannte Zelle entſendet drei Adern, die letzte 
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aus der Nähe der Wurzelzelle; vier offene Hinterrandzellen, eine bis zum Flügelrand 
reichende Anal- und zwei Unterrandzellen kommen hier in Betracht. 

In bedächtigem, aber gewandtem Schwebfluge zieht dieſe Fliege und andere Arten 
dieſer Gattung über der Erde hin, am liebſten an recht dürren, ſonnenverbrannten Ort— 
lichkeiten, ſetzt ſich von Zeit zu Zeit auf einen Stein zum Ausruhen oder ſaugt mit dem 
Rüſſel an einer feuchten Stelle, um ſich zu erquicken. So ſieht man ſie in fortwährender 
Geſchäftigkeit an Wegen und in öden Sandgegenden, ſolange die Sonne ſcheint. Bei 
rauhem, unfreundlichem Wetter ſitzt ſie feſt auf Blättern, an Gras, auf der Erde, mehr 
oder weniger verſteckt und läßt alles über ſich ergehen. Die Trauerfliegen ſchmarotzen bei 
Erdbienen, anderen Hautflüglern und wohl auch in Schmetterlingsraupen; Einzelheiten 
aus ihrem Leben ſind mir nicht bekannt geworden. Ich erzog die hier abgebildete am 
13. April 1858 aus dem danebenliegenden, geſponnenen Gehäuſe, deſſen Urſprung ich aber 
nicht angeben kann, weil ich es unter Gebüſch in einem Walde aufgeleſen hatte. Daß die 

Larve verſchiedene Wirte bewohnen muß, geht 
aus der verſchiedenen Größe der Fliege her— 
vor, die zwiſchen 4,5 und 13 mm ſchwankt. 
Andere Arten ſchweben an alten Lehmwänden, 
welche von Immen reich bewohnt ſind, auf 
und nieder, entſchieden um ihre Eier unterzu— 
bringen, oder zur Stärkung ihrer Kräfte an 
dem Raſen des blühenden Quendels. Es gibt 
auch unter den Trauerſchwebern größere Arten, 
welche die Trauerfarbe mit Fuchsrot vertauſcht 
haben und ſo zu den folgenden überführen. g | 

Etwas verſchiedene Rörpertradit zeigen dee tegen dat val er al sofa mit 
die Gemeinſchweber (Bombylius), welche ſchlüpft iſt. Natürliche Größe. 

ſich in mehr als 100 Arten über die ganze 

Erde verbreiten, gedrungener von Körperbau, teilweiſe hummelartig ſind und auf dem 
Körperrücken ein dichtes, ungemein hinfälliges, gelbliches, graues oder anders gefärbtes 
Haarkleid tragen. Von den Trauerſchwebern unterſcheiden ſie ſich durch den verhältnis— 
mäßig viel kleineren Kopf, die nahe zuſammenſtehenden Fühler, deren drittes Glied fegel-, 
pfriem⸗ oder blattförmig iſt und einen dreigliederigen Endgriffel trägt, und durch den langen, 
wagerecht vorſtehenden Rüſſel. Im erſten Frühjahr erſcheinen die Gemeinſchweber an gleichen 
Stellen wie die vorigen, ſtecken aber ihren langen Rüſſel häufig in eine Blumenkrone und 
laſſen dabei einen ſcharf pfeifenden Ton hören. Sie erinnern in dieſer Beziehung an die 
Schwärmer unter den Schmetterlingen; man ſieht ſie nämlich hierbei nicht ſitzen, ſondern 
ſtets in ſchwebender Bewegung. Sie ruhen aber auch auf Blättern, an der trockenen, dürren 
Erde aus und ſitzen, wenn die Sonne nicht ſcheint, an gleichen Stellen regungslos feſt. 
Der Bombylius venosus ſteckt auf unſerem Frühlingsbild als mittelſtes der drei höchſten 
Kerbtiere ſeinen langen Rüſſel in ein Weidenkätzchen und gehört zu den in Europa ſehr 
verbreiteten, überhaupt bedeutend überwiegenden, graugelb behaarten Arten, und zwar zu 
denen, wo der Hinterkopf lange und die Stelle hinter den Augen noch längere, ſchwarze 
Haare trägt. Die Entwickelungsweiſe haben die Gemeinſchweber mit den Trauerfliegen 
gemein, ſie ſchmarotzen bei verſchiedenen Hautflüglern. 
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Es war am 27. Juli 1856, als ich einen dem Inſektenfange geltenden Ausflug unter⸗ 
nahm. Der Tag war heiß, und Kerfe allerlei Art, beſonders Fliegen, umſchwärmten ge— 
ſchäftig den bunten Teppich eines reichen Pflanzenwuchſes. Eine ungemein zierliche Fliege 
(Stratiomys furcata) ſaß am Rande eines kleinen Waſſertümpels ruhig auf der Unter— 

ſeite eines Schilfblattes, etwa in Manneshöhe über dem Spiegel des nicht ſpiegelnden, 
mehr ſchlammigen Loches, und zog um ſo mehr meine Aufmerkſamkeit auf ſich, als ich 
dieſe Art bisher nur in ſchnellem, aber geräuſchloſem Fluge Blumen aufſuchen ſah und 

dort mit großer Ausdauer und Vorſicht auch einige Stücke erbeutet hatte. Von der Schüch⸗ 
ternheit und Eile dieſer Art vollkommen überzeugt, nahte ich mich mit der größten Vor⸗ 
ſicht und erreichte meinen Zweck. Die Fliege blieb nicht nur ſitzen, ſondern fuhr in ihrer 
Beſchäftigung, Eier zu legen, fort. Ein anſcheinend filziger Klumpen hinter ihr wurde 

größer, indem ſie mit der ſonſt zurückgezogenen, jetzt bemerkbaren Spitze ihres Hinterleibes 
mehr und mehr vorwärts rückte. Weiteres zu beobachten war mir bei der Entfernung 
nicht möglich, der unſichere Boden unter meinen Füßen erlaubte kein weiteres Vordringen, 
und dieſes würde, wenn es möglich geweſen, die Fliege ſicherlich verſcheucht haben. Ich 

fing ſie ſchließlich und bemächtigte mich des Blattes mit den Eiern. 
Es mochten einige hundert walzige, grünlichgraue, etwa 2,25 mm 
lange Körnchen ſein, welche gedrängt nebeneinander ſchräg aufrecht 
ſtanden, von einer grünlichen Salbe feſtgehalten und in fie ein⸗ 
gebettet waren und in ihrer ganzen Erſcheinung große Zartheit ver— 

Weibchen der gemeinen rieten. Ich nahm fie mit heim und bemerkte, daß fie bald dunkler 
Waffenfliege (Strati- wurden. Sie kamen in Vergeſſenheit, und nach etwa 10 Tagen 
a a Ratürs fanden ſich wenige winzig Heine, lanzettförmige, tote Lärvchen in der 

Schachtel. Ein anderes Mal trug ich am 29. Mai eine Menge von 
Schilfſtengeln ein, an welchen die Eier der Stratiomys longicornis angeklebt waren; nach 
8 Tagen krochen die Larven aus, bekamen Waſſer, wollten aber nicht gedeihen. Sie hatten 
ganz die Form der ausgewachſenen Larve und krochen gern an den Wänden des Glasge— 
fäßes über das Waſſer in die Höhe. Eine erwachſene Stratiomys-Larve ſpitzt ſich nach 

den Enden und ſchärft ſich an den Seiten zu, ſo daß ein Querſchnitt derſelben ungefähr 
dem einer Linſe gleicht. Von den zwölf Leibgliedern deckt an den vier vorderſten der Vorder— 
rand des nächſten allemal den hinteren Rand des vorangehenden Gliedes, das vierte da— 
gegen aber auch mit ſeinem Hinterrande den Vorderrand des folgenden, und in dieſer um— 
gekehrten Weiſe geht es bis an das Ende. Will man den Bau des Leibes mit der Einrich- 
tung eines Fernrohres vergleichen, ſo würde alſo vom letzten bis zum vierten Gliede jedes 
in das vorhergehende und von der anderen Seite das erſte wieder bis zu demſelben vierten 
ſich einſchieben laſſen. Sie alle ſind bräunlich erdgrau gefärbt und erſcheinen bei näherer 
Betrachtung durch ſchwärzliche Längsſtriche und Pünktchen auf ihrer Oberfläche wie chagri— 
niert. Die äußerſte Schwanzſpitze führt eine Offnung, nicht als Abzugskanal der Auswürfe, 

deſſen Mündung etwas weiter nach vorn liegt, ſondern zum Atmen, und iſt mit einem Kranze 
zierlich gewimperter Härchen umgeben. Dieſe breiten ſich ſternartig aus oder klappen ſich, 
nach oben mit ihren Spitzen zuſammenſtoßend, in der Weiſe zuſammen, daß ſie einen hohlen, 
kugelähnlichen Raum einſchließen, weil ſie Bogenlinien darſtellen. In ihren Bewegungen 
haben dieſe Larven viel Ahnlichkeit mit den oben erwähnten Larven der Stechmücken. In 8. 
und C-förmigen Windungen, das Schwanzende nach oben, den Kopf nach unten, ſchlän— 
geln fie ſich auf und nieder und hängen oft auch ſenkrecht mit ausgebreitetem Schwanz— 
ſtern an der Oberfläche. Sobald ſie untertauchen, nimmt letzterer die erwähnte Kugel— 
geſtalt an und ſchließt ein ſilberglänzendes Luftbläschen ein, einen Vorrat zum Atmen und 
dazu geeignet, dieſen Larven einen längeren Aufenthalt unter dem Waſſer zu geſtatten. 



Gemeine Waffenfliege. 497 

Am ſchwarzen, hornigen Kopfe ftehen zwei einfache Augen, vorn eine Art Schnabel und 
daneben ein Paar beweglicher Kiefer, Fühler, oder wie man ſonſt die gezahnten und be— 
wimperten Werkzeuge nennen mag, welche ſich in fortwährender Bewegung befinden. Beim 
Fortkriechen im Schlamme werden ſie zum Einhaken gebraucht, ſo daß die Larve dabei an 
die Gewohnheit eines Papageien erinnert, der ſich ſeines Schnabels als dritten Fußes zu 
bedienen pflegt. Sie häutet ſich mehrere Male. Zur Verpuppung reif, verläßt ſie das 
Waſſer und ſucht Schutz unter einem Steine. Unter einem ſolchen fand ich am 12. April 
einige Larven mindeſtens 2 m entfernt vom Waſſerſpiegel eines Teiches und an einer 
Anhöhe, die an 2 m über demſelben lag; bemerkt ſei noch, daß der Teich im voran— 
gegangenen Sommer einen ſehr niedrigen Waſſerſtand gehabt hatte und auch beim höch— 
ſten jenen Stein nimmer hätte erreichen können. Ich brachte ſie im geheizten Zimmer auf 
ziemlich trockene Erde, unter welche ſie ſich etwas eingruben, und am 14. Mai erſchien die 

erſte Fliege, ein Männchen der Stratiomys longicornis. Das Herauskriechen der Larve 
aus dem Waſſer iſt jedoch nicht unumgänglich notwendig, denn man findet die Puppen auch 

an deſſen Oberfläche zwiſchen Meerlinſen und anderen ſchwimmenden Waſſerpflanzen. Die: 

ſelben gleichen einer zuſammengeſchrumpften, verkürzten Larve, deren Vorderteil ſich vor— 
zugsweiſe zurückzieht, ſo daß er etwas eckig wird und die Hornhaken des Kopfes wie ein 
Zäpfchen vorſtehen. Trotz der, wie man meinen ſollte, gegen Schmarotzer geſchützten Lebens— 
weiſe ſind auch dieſe Larven nicht ſicher vor ſolchen. Ein Dickſchenkel aus der Familie der 
Chalkidier (Smicra clavipes, Fig. 1, S. 325) verdankt ihnen ſeinen Urſprung. 

Was nun die Fliege ſelbſt anlangt, ſo ſehen wir hier in der gemeinen Waffen— 
fliege (Stratiomys chamaeleon) eine der verbreitetſten Arten. Der Kopf iſt an den 
dicken Backen, welche etwas leiſtenartig hervortreten, lebhaft gelb gefärbt und ebenſo das 
Geſicht mit Ausſchluß einer ſchmalen, ſchwarz glänzenden Längsſtrieme. Die Netzaugen 
berühren ſich beim Männchen auf dem Scheitel. Das Endglied der vorgeſtreckten Fühler 

erſcheint fünfringelig und etwas breitgedrückt. Der gekniete, fleiſchige Rüſſel wird in der 
Ruhe eingezogen getragen und birgt in ſeinem Inneren zwei kurze Borſten, welche nie 
ſtechen; ſeine kleinen Taſter ſind zweigliederig. Die Fliegen erhielten ihren deutſchen Namen 
von dem mehr oder weniger gelb gefärbten Schildchen, welches an ſeinen abgerundeten 
Hinterecken mit je einem ſpießartigen, ſchräg aufſteigenden Dorne bewehrt iſt. Auch die 
Zeichnungen am breiten Hinterleib und die Beine ſind, bis auf einen ſchwarzen Ring um 
die Schenkel, gelb. Die Flügel liegen in der Ruhe platt auf dem Körper, welchen ſie ſeiner 
Breite wegen an den Seiten nicht decken, ihre Randader reicht nur bis zur Spitze, und die 
vorderen Längsadern drängen ſich aneinander, ſo daß die Mittelzelle weit vorrückt; ſie ent⸗ 
ſendet vier blaſſe, ſtark gebogene, den Flügelrand nicht vollkommen erreichende Längsadern. 
Die dritte Längsader gabelt ſich. So geräuſchlos die Waffenfliegen von Blume zu Blume, 
beſonders der Dolden, fliegen, ſo ſtarkes Gebrumm erheben ſie, in die hohle Hand ein— 

geſchloſſen. Zahlreiche andere Gattungen, deren Larven meiſt nicht im Waſſer leben, reihen 
ſich noch der über alle Erdteile verbreiteten Familie an. 

Sämtliche bisher beſprochenen Dipteren nebſt zahlreichen nicht erwähnten werden als 
Ortorrhapha zuſammengefaßt, weil die Puppenhaut ſich unregelmäßig oder in einer Längs— 
ſpalte beim Ausſchlüpfen des Geſchlechtstieres öffnet; überdies haben die Larven einen ab— 
geſchiedenen Kopf. Alle folgenden bilden die Gruppe der Cyclorrhapha, wo die Larven 
kopflos ſind und die Puppenhaut ſich in Form eines Deckels abhebt. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 32 
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Durch Reichtum an auffälligen, nirgends fehlenden Arten zeichnen ſich die Schwirr— 
fliegen oder Schwebfliegen (Syrphidae) aus und bilden eine der größten Fliegen⸗ 
familien. Im einzelnen verſchiedengeſtaltig, erkennt man die Glieder derſelben an einer 
überzähligen Längsader, welche, die kleine Querader durchſchneidend, ſich zwiſchen der 
gewöhnlichen dritten und vierten Längsader einſchiebt; jene iſt nie gegabelt, wohl aber im 
letzten Drittel zuweilen buchtig geſchwungen, am auffälligſten in der Sippe der Eriſtalinen. 

Die erſte Hinterrandzelle iſt immer geſchloſſen, die Analzelle bis oder faſt bis zum Flügel⸗ 
rand verlängert. Bei allen erreicht der halbkugelige Kopf die Breite des Rückenſchildes, 
höhlt ſich unter den dreigliederigen Fühlern etwas aus, tritt im Untergeſicht naſenartig 
hervor, trägt auf dem Scheitel drei deutliche Nebenaugen, die Netzaugen beim Männchen 

aber in enger Berührung und birgt in der großen Mundöffnung meiſt vollſtändig den 
fleiſchigen, mit breiten Saugflächen und ungegliederten Taſtern ausgerüſteten Rüſſel. Die 
Schwebfliegen ſind fleißige Beſucher von Blüten und verlauſtem Geſträuch und zeichnen ſich 
durch ihren gewandten, zum Teil wilden Flug aus. 

In der Hauptſache grün gefärbte, die einen reiner, die anderen mehr grau getrübt, 
den Blutegeln an Geſtalt und Bewegungen ſehr ähnliche „Würmer“ (Fig. 3, S. 499) 
ſieht man im Sommer auf den Blättern zwiſchen Blattläuſen ſitzen. Es ſind die den 

zahlreichen Syrphus-Arten angehörenden Maden. Ihre Geſchmeidigkeit und Gewandtheit 
erreicht einen hohen Grad, denn ſie verſtehen es, ihren Körper ſpitz vorzuſtrecken und 
wiederum von beiden Enden ſo nach der Mitte zuſammenzuziehen, daß er beinahe die Ge— 
ſtalt eines Ovals annimmt (Fig. J), ſobald man fie anfaßt. Mit Fleiſchwarzen am 
hinteren Körperende halten ſie ſich feſt, während die größere Vorderhälfte taſtend und 
immer dünner werdend in der Luft umherſucht. Am vorderen Ende unterſcheidet man 
nichts weiter als zwei Hornhäkchen und dazwiſchen ein dreiſpitziges Hornplättchen. Mit 
jenen hält ſich die Larve feſt, wenn ſie den Körper lang ausgeſtreckt hat, um mit dem 
Hinterende loszulaſſen, es nachzuziehen und auf dieſe ſpannende Weiſe ſich fortzubewegen; 

mit dieſem ſpießt ſie ihre Beute, die wehrloſe Blattlaus, an, zieht den Teil dann etwas 
in den Körper zurück, ſo daß die Blattlaus ſich an den dadurch entſtehenden Rand legt 

und gleich einem Pfropfen auf der Flaſche einen Verſchluß bildet. Wie der Kolben einer 
Pumpe bewegt ſich der vorderſte Körperteil, welchen wir füglich nicht als Kopf bezeichnen 
dürfen, vor⸗ und rückwärts und pumpt den Saft förmlich aus. Wenn die Larve Hunger 
hat, iſt nach einer Minute nichts mehr übrig als der Balg, welchen ſie abſtößt und durch 
eine zweite Blattlaus erſetzt; die ſehr jungen Larven heften ſich einer ſolchen gewöhnlich 
auf den Rücken, um ſie auszuſaugen. Es macht einen höchſt eigentümlichen Eindruck, dieſe 
vollkommen unſchuldig ausſehenden Wüteriche unter den arg- und wehrloſen Blattläuſen 
hauſen zu ſehen. Eine nach der anderen ſpießen ſie ohne Erbarmen an und ſaugen ſie 
aus mit derſelben Ruhe, mit welcher die anderen fortweiden, über ihren Feind weglaufen, 
friedlich daneben ſitzen bleiben und nicht ahnen, daß der nächſte Augenblick der letzte ihres 
Lebens ſein kann. Fürwahr, ein Bild raſcher Zerſtörung durch Mord unter der Maske 
harmloſen und friedlichen Beiſammenſeins! 20—30 Schlachtopfer zu einer Mahlzeit iſt der 
ſchon erwachſenen Larve ein Spaß, und ſolcher Mahlzeiten hält ſie viele während des Tages, 
beſonders nur um die Mittagsſtunden ausruhend. Man darf ſich über dieſe Freßgier nicht 
wundern, wenn man bedenkt, daß die Larve in wenigen Wochen vom Ei an ihre volle 
Größe erlangt. Iſt dies geſchehen, ſo verläßt ſie die Stätte ihrer Thaten und kriecht, 
meiſt zur Abendzeit, an die Rückſeite eines Blattes, an die Spitze einer Kiefernadel, an 
einen Stengel oder Grashalm in der Nähe. Bald darauf findet man ſtatt ihrer ein bräunlich 
grünes Gehäuſe von der Form eines fallenden Tropfens, einer Thräne (Fig. 5 u. 6, S. 499), 
mit der Innenſeite an den früher gewählten Gegenſtand angeleimt, und man würde ſchwerlich 
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geneigt ſein, dieſen Körper mit der Made von vorgeſtern in Verbindung zu bringen, 
wenn nicht die gemachten Erfahrungen dazu nötigten. In dieſem Tönnchen entſteht die 
gemeißelte Puppe. Allmählich färbt es ſich dunkler, und nach kaum 14 Tagen hebt ſich 

vom dickeren Ende ein kleiner Deckel ab, um dem neugeborenen Weſen den Weg ins Freie 
zu bahnen. Die mondfledige Schwirrfliege (Syrphus seleniticus), welche auf 
dieſe Weiſe das Licht der Welt erblickt hat, iſt an Kopf und Bruſtkaſten metalliſch blau— 

grün, am durchſichtigen Schildchen bräunlichgelb, fein behaart, die Augen nicht ausgenommen; 
auf dem platten, glänzend ſchwarzen Hinterleib ſtehen drei Paare weißer Mondfleckchen; 
bei einer ſehr ähnlichen, in ganz Europa (außer in 
Lappland, Agypten, Algerien) und in Nordamerika 
von Colorado bis Californien vorkommende Art (Syr— 
phus pyrastri) ſehen ſie lichtgelb aus und haben teil— 
weiſe eine etwas veränderte Lage. Die dunkeln 
Fühler enden mit einem ovalen Gliede, welches an 
der Wurzel eine nackte Borſte trägt. Die glashellen, 
glitzernden Flügel charakteriſieren, wie bei allen N 
Gattungsgenoſſen, eine faſt gerade, dritte Längsader, \ VUN 
eine in die vordere Hälfte der Mittelzelle mündende IN 
kleine Querader und eine offene Randzelle. Die 
Mittelzelle hat faſt die Länge der erſten Hinterrand— 
zelle, deren oberer Vorderwinkel ſtets ein ſpitzer iſt. 
Im Sonnenſchein ſchwirren dieſe Fliegen ungemein 
lebhaft, aber faſt geräuſchlos und in einer Weiſe, 
welche allen Syrphiden zu eigen iſt. Sie ſtehen 
nämlich längere oder kürzere Zeit auf einem Punkte 
in der Luft, unaufhörlich mit den herabhängenden 
Beinen quirlend, und laſſen ſich, aber nicht ſtoßweiſe, 
auf ein Blatt, eine Blume nieder, um flink, wie ſie 
kamen, wieder aufzufliegen und ihr altes Spiel zu 
erneuern. An trüben, rauhen Tagen zeigen ſie ſich, 

wie alle Fliegen, in dem Maße faul und ſchwerfällig, 
wie vorher unermüdlich und gewandt. Das Weibchen 
legt ſeine Eier einzeln an Blätter, auf denen Blatt— e ee e 

läuſe wohnen. Daß bei der ſchnellen Entwickelung) 1eniticus): 1) Stiege, 2) rütiehnde lere, 3) dar. 
mehrere Bruten im Jahre vorkommen, läßt ſich er— a ö pipe vun do bh en > 
warten und daher auch nicht genau feſtſtellen, auf f an 
welcher Entwickelungsſtufe die Überwinterung erfolgt. 
Halb erwachſene Larven habe ich ſchon bei den Frühjahrsüberſchwemmungen aus dem 
Waſſer gefiſcht, woraus deren Überwinterung zweifellos hervorgeht. Am 4. Dezember 1865 

fand ich ein noch ſehr jungfräulich ausſehendes Weibchen, welches ſich in eine ſeichte Ver— 
tiefung einer Lehmwand gedrückt hatte; ob es den böſen Winter dort würde überlebt haben, 
wage ich nicht zu entſcheiden, glaube eher, daß dies bei manchen Puppen der Fall iſt, weil 

man ſehr früh im Jahre oft friſch ausgekrochenen Fliegen begegnet. 
Wird bei den wie zum ewigen Umherirren zwiſchen Blumen und Gras verurteilten 

Melitreptus-Arten, beſonders Melitreptus scriptus, M. taeniatus und anderen, der Körper 
ſchon lineal und ſtiftförmig, wie ſich am Gruppenbilde „Herrſchaft der Fliegen“ erkennen 
läßt, das an der Dolde noch mehrere Familiengenoſſen vergegenwärtigt, ſo erreicht bei 
Baccha die Verdünnung den höchſten Grad, denn wir begegnen hier einem geſtielten 
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Hinterleib, geſtielt in der Weiſe, wie bei Ammophila und Trypoxylon unter den Mord⸗ 

weſpen. Hierzu im geraden Gegenſatze ſtehen durch ihren breiten Körperbau die unterſetzteſten 
unſerer heimiſchen Syrphiden, die Flatterfliegen, Federleichtfliegen (Volucella), 
deren mehrere durch die ſtarke Behaarung einer Hummel ungemein ähnlich ſehen; überdies 

macht ſie eine geſchloſſene Randzelle und eine lange, herabhängende, ſehr lang ge— 
fiederte Rückenborſte an der Wurzel des dritten Fühlergliedes, welche beim Weibchen etwas 
kräftiger und länger behaart iſt als beim Männchen, leicht kenntlich. Dieſe Fliegen zeigen 
ſich ſcheu und flüchtig. Ziemlich geräuſchlos fliegen ſie von Strauch zu Strauch, um deren 
Blüten auf ihren Honiggehalt zu erforſchen. Manchmal aber bemerkt man, wie ſie, ſtark 
ſummend, ähnliche Schwenkungen in der Luft ausführen wie die Bremſen, und ich möchte 
dies Gebaren für wilde Tänze zur Feier ihrer Hochzeiten halten, welche ſie an recht ſonnigen 
Tagen veranſtalten. Schon Degeer und Réaumur fanden in Hummel- und Weſpen⸗ 
neſtern die Maden der Flatterfliegen, und zwar zweier Arten: Volucella bombylans und 
V. plumata. Erichſon, im Beſitz von Übergangsformen, zweifelte bereits die Artrechte 
beider an und hielt die lettere nur für eine Abänderung der erſteren, zumal beide von 
Boje aus einem und demſelben Neſte der Steinhummel erzogen worden waren. Nehmen 
wir hinzu, daß Zeller Ende Mai, Anfang Juni die vermeintlichen Arten in Vereinigung 
fing, und zwar Männchen von V. bombylans mit Weibchen von V. plumata und um: 
gekehrt, ſo dürfen wir nicht daran zweifeln, daß ihr Artunterſchied kein berechtigter und 
der erſtere der beiden Namen, als der ältere Linnéſche, allein beizubehalten ift, den man 
im Deutſchen durch hummelartige Flatterfliege am beſten wiedergeben kann. Die ſtatt⸗ 
liche Fliege wird leicht erkannt an dem dicht pelzig behaarten Körper, wodurch ſie einer 
Hummel ähnlich und dem eierlegenden Weibchen der Zugang zu deren Neſtern nicht ver— 
wehrt wird. Der Körper iſt entweder ſchwarz, Geſicht und Stirn wachsgelb und die letzte 
Hälfte des Hinterleibes gelbbraun, fuchsrot behaart, oder das Rückenſchild iſt gelb behaart, 
in der Mitte ſchwarz, das Schildchen gelb in der Grundfarbe; der Hinterleib hat an der 
Wurzel gelbe Seitenflecke, gelbe Behaarung, und die letzten gelben Leibesringe ſind noch 
lichter, faſt weißlich behaart (V. plumata); durch den Flügel zieht von der Vorderrandsmitte 
eine abgekürzte, dunkle Binde, und auch die Querader vor der Spitze beſäumen dunklere 
Schatten; die Länge beträgt reichlich 14— 16 mm. Von gleicher Größe und noch viel ge— 
meiner iſt die durchſcheinende Flatterfliege (Volucella pellucens, Fig. 2, ©. 501), 
kenntlich an der weißen Wurzel des nackten Hinterleibes und der gelben der dunkelfleckigen 
Flügel. 

Die zahlreichen Eristalis- Arten unterſcheiden ſich im weſentlichen von voriger Gattung 
dadurch, daß die kleine und ſchiefe Querader hinter der Mitte der Mittelzelle mündet, 
und daß die dritte Längsader ſich ſehr tief nach dem Innenrand hin einſenkt; wie dort 
iſt auch hier die Randzelle geſchloſſen. Die Fühlerborſte bleibt bei den einen nackt, bei den 
anderen verſieht ſie ſich mit kurzen Fiederhaaren. Die Schlammfliege (Eristalis 
tenax, Fig. 1, S. 501) findet ſich in ganz Europa, im Norden und Süden Afrikas, in 
China und Japan und ſeit einigen Jahrzehnten in allen Teilen der Vereinigten Staaten 
Nordamerikas. Sie erſcheint im erſten Frühjahr und gehört zu den letzten der Inſekten, 

welche vor dem Winterſchlaf der Natur die vereinzelten Blümchen beſuchen; am 6. Oktober, 
dem ſchon einige Nachtfröſte vorangegangen waren, fand ich eine eben ausgeſchlüpfte Fliege 
mit noch unentwickelten Flügeln. Wer es nicht beſſer verſteht, hält ſie für eine Drohne, 
ſo ähnlich iſt ſie ihr in Größe, Geſtalt und Geſumme, wenn man ſie anfaßt, doch ergibt 
ſich ihre Fliegennatur bei einem flüchtigen Blicke aus dem Vorhandenſein von nur zwei 
Flügeln, und deren Bau läßt ſie ſofort als eine Eristalis erkennen, eine nackte Art mit 
nackter Fühlerborſte auf dem Rücken des faſt kreisrunden Endgliedes. Wie bei allen 
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Gattungsgenoſſen überzieht die Augen ein feines ſchwarzes Haarkleid, welches ſicher nur 
unter dem Vergrößerungsglas entdeckt wird; den übrigen Kopf, mit Ausſchluß einer glänzend 

ſchwarzen Geſichtsſtrieme, decken braungelbe Härchen, ebenſo das Bruſtſtück. Der dunkel— 
braune, fünfgliederige Hinterleib hat an ſeinen vorderen Gliedern mehr oder weniger deut— 
liche gelbliche Seitenflecke und iſt nach außen, beſonders aber am etwas hohlen Bauche, 
ebenfalls behaart. Die Hinterſchenkel, wenig länger als die übrigen, ſind wie ihre ge— 

krümmten Schienen (gleichfalls eine Eigentümlichkeit der ganzen Gattung) an der 
oberen und unteren Kante mit einer Reihe ſchwärzlicher Borſtchen beſetzt. Woher aber der 
wenig zierende Name „Schlammfliege“ für ein ſo ſauberes, die Blumen liebendes Tier? 

Sie hat ihn ihrer Larve zu danken, welche im Schlamme, beſonders an jauchigen Plätzen 
neben Viehſtällen, in Rinnſteinen, wo ſich Bodenſatz ablagert, und an ähnlichen ſchmutzigen 
Orten ihre Wohnung aufſchlägt und als „Rattenſchwanzmade“ hier, als „Mäuschen“ da, 

. 
2 9 , 7 5 

1) Schlammfliege (Eristalis tenax) nebſt Larve. 2) Durchſcheinende Flatterfliege (Volucella pellucens). 3) Co- 
nopsartige Stielhornfliege (Ceria conopsoides). Natürliche Größe. 

wie in Schleſien, bekannt iſt, ohne daß man weiß, in welches geflügelte Weſen ſie ſich ver— 
wandelt. Ausgewachſen mißt die ſchmutzig graue, walzige Larve, deren Eingeweide von 
außen ſichtbar find, 17,5 und der fadenförmige Schwanz in ſeiner vollen Länge noch 19,5 mm. 
Das Vorderende ſtülpt ſich etwas faltig ein und hat die gewöhnlichen zwei Hornhaken, der 
Bauch Borſtenreihen, welche bei der Fortbewegung dienen, beſonders auch beim Kriechen 
nach trockenen Stellen, bis zu geringer Höhe an den Wänden empor, wenn die Verpuppung 
bevorſteht. Der Schwanz endet in eine dünne, aus- und einziehbare rötliche Spitze. Wenn 
ſich die Made in mehr wäſſeriger Flüſſigkeit aufhält, hängt ſie, gleich der Mückenlarve, 
mit ihm an der Oberfläche, um zu atmen. Wo man viele dieſer Maden findet, zeigen 
ſich ſpäter, und zwar an trockneren Stellen, erhärtete Gebilde, denen man anſieht, daß 
ſie aus jenen entſtanden; es ſind die Puppen, die erhärteten, ſtark querfaltigen „Mäuschen“, 
welche vorn ein Paar ohrartige Anſätze als Atmungswerkzeuge tragen. Nach 12 oder 
14 Tagen löſt ſich ein Deckelchen ſamt dieſen los, und die Fliege kommt hervor. Die im 
erſten Frühling an Weidenkätzchen ſchmauſenden Stücke halte ich für überwinterte Spätlinge 
des vorigen Jahres, möglichenfalls ſind es auch eben den Puppen entſchlüpfte Ankömmlinge; 
überdies dürfte die Fliege auch im Eizuſtand überwintern. Die genannte Art kommt 
indes nicht allein aus den wunderlichen Maden, ſondern noch andere derſelben und nächſt 
verwandten Gattung Helophilus, welche ſich durch die offene Randzelle und etwas dickere, 
jedoch nicht gezahnte Hinterſchenkel von Eristalis in der Hauptſache unterſcheidet. Arten, 
wie Helophilus pendulus, H. trivittatus, welche ſich durch einen gelbſtriemigen Rücken 
und gelb gefleckten, wie gebänderten Hinterleib auszeichnen, treiben ſich gleichzeitig mit der 
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Schlammfliege im Hochſommer auf Feld- und Waldblumen in Menge umher und unter⸗ 
ſcheiden ſich in ihrer Aufführung in nichts von ihr. 

Ich kann nicht von den Syrphiden ſcheiden, ohne noch der ungemein zierlichen conops— 
artigen Stielhornfliege (Ceria conopsoides, Fig. 3, S. 501) zu gedenken, welche 
man oft neben den Flatterfliegen auf blühendem Liguſter antrifft; auch andere blühende 
Sträucher und kranke Stellen an Baumſtämmen, denen der Saft entquillt, beſucht fie, die 

überall nur einzeln Vorkommende. Der lange Stiel, auf welchem die Fühler ſtehen, und die 
gelben Zeichnungen auf mattſchwarzem Grunde zeichnen die genannte Art aus ſowie ein 
dunkler Strahl von brauner Färbung die halb gehobenen, halb klaffenden Flügel. Die Gat⸗ 
tung Ceria erkennt man an dem hier weißen Endgriffel des letzten Fühlergliedes und an 
der in der Mitte verengerten und durch einen der dritten Längsader entſpringenden Ader— 
anhang in zwei Hälften geteilten erſten Hinterrandzelle. Abgeſehen von den auf 
dem Scheitel zuſammenſtoßenden Augen, unterſcheidet ſich das Männchen vom Weibchen durch 
den vollkommen walzigen Hinterleib, der ſich bei letzterem in der Mitte ſchwach erweitert. 
Die Larve, welche im Mulme alter Baumſtämme lebt, hat Ahnlichkeit mit den Syrphus- 
Larven, ſtatt des Schwänzchens aber einen griffelartigen Stigmenträger und eine wie durch 
Dörnchen rauhe Oberfläche. 

Durch Körpertracht, Zeichnungsanlage und beſonders durch die Form der Fühler, welche 
wie geſtielt ausſehen, irre geleitet, könnte man die Dickkopffliegen (Conops) leicht 
mit der vorigen Gattung verwechſeln, wenn ſie ſich nicht in anderer Rückſicht jo weſent— 
lich voneinander unterſchieden, daß man ſie ſogar einer beſonderen Familie (Conopidae) 

hat zuweiſen müſſen. Der große Kopf iſt breiter als das Halsſchild, geht wenig unter die 
Augen herab und zeichnet ſich durch ein gedunſenes Untergeſicht aus. Wenn ſich dieſes 
bei den Schwebfliegen glatt und in der Mitte naſenartig erhaben daritellt, jo zieht ſich 
hier eine Längsfurche, welche beiderſeits von einer nach oben breiter werdenden Kante be— 
grenzt wird, bis zu der großen Mundöffnung herunter, aus welcher ein geknieter, hor— 
niger Rüſſel mit ſehr kleiner Saugfläche wagerecht und meiſt lang hervorragt. Die hinter 
den Fühlern eingedrückte Stirn iſt bei beiden Geſchlechtern breit, am Scheitel mit einer 
durchſichtigen Blaſe verſehen, welche die Nebenaugen verdrängt hat. Auf einer Er— 
höhung ſtehen dicht bei einander die langen Fühler, deren erſtes Glied am kürzeſten iſt, 
während die beiden folgenden zuſammen eine ſchmale Keule bilden, welche ſich jedoch durch 
den dreigliederigen Endgriffel wieder zuſpitzt. Der geſtreckte, beim Männchen kolbige und 
vorn verengerte, beim Weibchen mehr walzige Hinterleib biegt ſich an der Spitze nach unten 
um und trägt bei letzterem am Bauche ein hornartiges, oft weit vorgeſtrecktes Organ. Wenn 

nicht hierdurch, ſo unterſcheiden ſich die Weibchen durch geringere Länge der Haft— 
läppchen und Fußklauen oder durch verhältnismäßige Kürze des fünften Ringes vom 
anderen Geſchlecht. An den ziemlich langen und dünnen Beinen verdicken ſich die hinter— 

ſten Schenkel ſchwach und ganz allmählich, und zwiſchen den Krallen aller Beine kommen 
ſehr entwickelte Haftläppchen vor. Die langen und ſchmalen Flügel haben eine doppelte 
erſte Längsader, deren beide Zweige vorn durch eine Querader verbunden ſind, eine ein— 
fache dritte, eine geſchloſſene und geſtielte erſte Hinterrandzelle, eine bis nahe zum Rande 
verlängerte, ebenfalls geſchloſſene und geſtielte Analzelle und große Lappen. Daß die alten 
Griechen den Gattungsnamen zur Bezeichnung der Stechmücken gebraucht haben, wurde 
früher beiläufig erwähnt. 

Die hübſchen Fliegen finden ſich auf Blumen ein und erſcheinen mehr träge als leben⸗ 
dig. Von mehreren Arten weiß man, daß ſie ſchmarotzend in den Hinterleibern gewiſſer 
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Aderflügler ihre Entwickelung durchgemacht und ſich oft ein halbes Jahr und länger nach 
dem Tode des Wirtes zwiſchen den vorderen Ringen des Hinterleibes herausgearbeitet 
haben. Ich entdeckte im Nacken eines Bombus elegans, welcher mindeſtens die angegebene 
Zeit in meiner Sammlung geſteckt hatte, ein Loch mit halb hervorragender Puppenhülſe, und 
in demſelben Kaſten die Leiche des Conops vittatus. Dieſelbe Art wurde auch aus Eucera 
antennata und aus einem Grashüpfer (Oedipoda cyanoptera) erzogen, Conops rufipes 
aus der Erdhummel, C. flavipes aus einer Osmia, C. chrysorrhoeus aus Bembex tarsata, 
C. auripes aus einer Hummel und nicht genannte Arten aus Vespa, Oedinerus, Pom- 
pilus audax, Sphex flavipennis. In betreff der übrigen Umſtände, namentlich wie der 
Schmarotzer in den Wirt gelangt, iſt noch nichts näher ermittelt, höchſtens zu vermuten, 
daß hier nicht die Larve, ſondern das fertige Kerbtier von dem Schmarotzer beehrt wird. 
Außerdem ſcheint die ſchwankende Größe der Fliegen ein und derſelben Art dafür zu 
ſprechen, daß jede nicht auf eine Kerfart angewieſen iſt, ſondern bei verſchiedenen ſchmarotzt, 
wie dies von der geſtreiften Dickkopffliege (Conops vittatus) bereits nachgewieſen 
worden iſt. 

Höchſt wunderlich nimmt es ſich aus, die Arten der nahe verwandten Gattung Bla— 
ſenkopf (Myopa) in der Ruhe an einem Zweige ſitzen zu ſehen, wovon auf unſerem 
Frühlingsbilde der roſtrote Blaſenkopf (Myopa ferruginea) rechts auf der oberſten 
Weidenknoſpe eine Vorſtellung gibt. Sie wirft ihren aufgeblaſenen, dicken Kopf noch 
mehr nach hinten und hat in ihrem ungeſchlachten Anſehen viel Herausforderndes und 
Drohendes, obſchon ihr Weſen vollkommen harmlos und friedlich iſt. Vom Dickkopf unter— 
ſcheidet ſich der Blaſenkopf durch eine zweigliederige, kurze, griffelartige Rückenborſte der 
Fühler, durch das Vorhandenſein von Nebenaugen und durch einen doppelt geknieten 

Rüſſel, welcher der Gattung wohl auch den Namen Taſchenmeſſerfliege eingetragen hat. 
Die genannte Art, eine von einigen 20 Europäern, iſt glänzend roſtrot, im Geſichte goldgelb, 
am Rückenſchild mit drei Längsſtriemen, am Hinterleib mit weiß ſeidenglänzenden Quer— 
binden gezeichnet. Auch dieſe Kerfe, welche zeitig im Frühjahr fliegen, ſcheinen bei Immen 
zu ſchmarotzen. 

In weſentlich verſchiedener Form tritt das Schmarotzertum bei einer kleinen Familie 
auf, welche man Daſſel-⸗, Biesfliegen oder Bremen (Oestridae) genannt hat. Die 
Arten ſuchen in verſchiedener Weiſe und vorherrſchend die behuften Haustiere und das 
Hochwild heim, einzelne haben ſich auch als Paraſiten von Beutel- und Nagetieren er— 
wieſen, und es dürften gewiß noch andere Säuger von ihnen geplagt werden, nur ent— 
zogen ſich bisher die Fliegen der ſehr ſchwierigen näheren Beobachtung. In den heißen 

Ländern wird bisweilen auch der Menſch von Bremen heimgeſucht, deren Larven in der 
Kopfhaut, der Naſenhöhle, dem äußeren Gehörgang, ja auch im Magen gefunden worden 
ſind, in Braſilien Ura, in Cayenne Ver macaque, in Coſtarica Torcel, bei den Maynas— 

indianern Suglacuru, in Neugranada Gusano peludo oder nuche heißen und einem 

Menſchenöſtriden (Oestrus hominis) angehören ſollen. Dem iſt jedoch nicht ſo, ſondern 
eine und die andere Art, welche bei Rindern, Hunden, Pferden, Maultieren ꝛc. ſchmarotzt, 
hat ſich in den vorliegenden Fällen einmal zu einem Menſchen verirrt. 

Die Larven der in Rede ſtehenden Fliegen leben entweder unter der Haut und 
ernähren ſich von dem Eiter der Beulen (Daſſelbeule), welche ſie erzeugen — dies die 
Hautöſtriden —, oder ſetzen ſich an die Innenwände des Magens, auch der Gedärme, 
Magenöſtriden, noch andere endlich, die Naſenbremen, kommen in der Naſen- und 

Rachenhöhle vor. An vielen dieſer Larven hat man mehrmalige Häutungen und damit 
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verbundene unbedeutende Formveränderungen beobachtet; ſind ſie reif, ſo verlaſſen ſie das 
Wohntier, um ſich auf oder flach unter der Erde in ein Tonnenpüppchen zu verwandeln. 
Die Fliegen ſelbſt haben eine kurze Lebensdauer, während welcher viele von ihnen im 
Sonnenſchein auf kahlen Höhen unter ſtarkem Geſumme umherfliegen. Die hölzernen 
Gerüſte in Gebirgsgegenden, welche z. B. im Harz an verſchiedenen Punkten eine Weitſicht 
ermöglichen ſollen, gehören zu den beſten Fangplätzen. Körperlich zeichnen ſich die Daſſel⸗ 
fliegen durch warzenförmige, in einer Stirngrube eingeſenkte Fühler aus, welche mit einer 
Borſte enden, und durch den ungemein verkümmerten, zur Aufnahme von Nahrung kaum 
geeigneten Rüſſel. Nebenaugen ſind vorhanden. Der ſechsgliederige Hinterleib endet 

beim Männchen ſtumpf, beim Weibchen in eine lang 
ausſtreckbare Legröhre. Das Flügelgeäder ſtimmt am 

meiſten mit dem der Familie der Musciden, welche wir 
folgen laſſen, überein. Der Linnéſche Gattungsname 
Oestrus blieb heutzutage nur noch wenigen Arten, denn 
je nach dem Aderverlauf der Flügel, der Beſchaffenheit 
der Fühler, des Mundes und des Geſichtes hat man 

N noch 13 andere daneben aufgeſtellt. Da wir dieſem ſo 

O hochwichtigen Gegenſtand hier unmöglich den Raum 
widmen können, welcher ihm gebührt, ſo verweiſen wir 
auf die Forſchungen Fr. Brauers, denen wir viele Auf: 
klärungen auf dieſem geheimnisvollen Gebiete zu ver: 
danken haben, und die er in ſeiner „Monographie der 

Oſtriden“ (Wien 1863) niedergelegt und durch ſpätere 
Nachträge in den „Verhandlungen der k. k. zoologiſch— 
botaniſchen Geſellſchaft“ ergänzt hat. 

Die Magenbreme des Pferdes (Gastrophi- 
lus oder Gastrus equi) gehört unter die häufiger 
vorkommenden Arten. Die Stirn, beim Weibchen breiter 
als beim Männchen, ſowie der Rücken des Mittelleibes 
ſind mit einem dichten bräunlichgelben Pelze bekleidet, 

Magenbreme des Pferdes (Gastrophilus welcher nur vor den Flügeln in eine ſchwarze Binde 

d Jen alf der 1 5 G übergeht. Die übrigen Teile tragen lichtere und ſpär⸗ 
ſtufe, e Tönnchen. Alle vergrößert. lichere Behaarung, die Beine und der größte Teil des 

Hinterleibes dunkel wachsgelbe Hautfarbe. Die ſchwach 
getrübten, mit einer verwiſchten dunkleren Querbinde und einigen Fleckchen gezeichneten 
Flügel ſind von einer vollkommen geraden vierten Längsader durchzogen und haben 
weder eine Spitzenquerader, noch eine verengerte oder geſchloſſene erſte Hinterrandzelle. 
Die 13— 17,5 mm lange Fliege ruht mit eingekrümmter Leibesſpitze und halb klaffenden 
Flügeln. Hat ſie in den erſten Morgenſtunden an einem ſchönen Tage ein Deckelchen von 
der Tonnenpuppe abgeſtoßen, ſo fällt an ihr eine große, abwechſelnd anſchwellende und 
zuſammenſinkende Blaſe auf, welche die ganze Stirn bis zum Genick bedeckt und durch⸗ 
ſichtig iſt. Man meint, dieſe Blaſe, welche man auch bei Tachinen und anderen Musciden 
im Jugendalter wahrnehmen kann, leiſte beim Abſtoßen des Deckels gute Dienſte. Mit dem 
vollkommenen Abtrocknen der neugeborenen Fliege verſchwindet dieſelbe, und die Breme fliegt 
nun unter Gebrumme aus, um ſich zu paaren. Sie gehört zu denen, welche hohe Punkte 
lieben. Auf einer kahlen Anhöhe, welche nie von Pferden beſucht wird, umſchwärmte 
mich am 6. Auguſt eine Pferdemagenfliege, ſetzte ſich an meinen Rock und ließ ſich fangen. 
Das befruchtete Weibchen geht nur bei heiterem, warmem Wetter an ſeine Arbeit. Flüchtig 

Aut 
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und unſtet umſchwärmt es das Pferd, welches ihm auf der Weide, dem Acker, der Landſtraße 
zugänglich wird, umklammert ſein Haar, ſolange es nötig iſt, um ein Ei (Fig. b, S. 504), 
auch wohl einige, daran zu kleben, fliegt auf, kommt in derſelben Abſicht wieder und fährt 
damit fort, ſolange Witterung, Tageszeit und der Aufenthalt des Pferdes, Eſels oder Maul— 
tieres im Freien es ihm geſtatten; in den Stall oder in das Waſſer folgt es niemals. Der 
weibliche Hinterleib enthält ungefähr 700 dieſer ſonderbar geſtalteten, erſt weißen, ſpäter 
gelblichen Eier. Aus ihnen kriechen nach wenigen Tagen die Larven aus, indem ſie oben das 
Deckelchen abſtoßen, in ihrer Entwickelung durch die Wärme der Luft und die Ausdünſtung 
des Roſſes begünſtigt. Inſtinktmäßig ſchlängeln ſich die jungen Maden (Fig. d) nach den 
Lippen des Tieres oder werden wegen des Hautreizes, welchen ſie erzeugen, von denjenigen 
Stellen weggeleckt, welche die Zunge erreichen kann, und verſchluckt. Bei der Schwierig— 
keit, an den Ort ihrer Beſtimmung zu gelangen, infolge deren manche Larve zu Grunde 
geht, ſtattete die Natur den weib⸗ 
lichen Eierſtock ſo außerordentlich 

zahlreich mit Eiern aus. Nach zwei⸗ 
maliger Häutung nimmt die Larve 
die Form von Fig. c an, iſt fleiſch⸗ 
rot von Farbe, etwas niedergedrückt 
und an den Leibesringen, mit Aus— 
ſchluß der letzten, durch doppelte, 
nach hinten gerichtete Stachelkränze 
rauh. Vorn unterſcheidet man zwei 
aus⸗ und einziehbare Wärzchen an 
der oberen und zwei querſtehende 
Hornhaken, die zum Feſthalten die— 
nen, an der unteren Seite; zwiſchen 

beiden öffnet ſich der Mund in einer 
Längsſpalte. Am ſtumpfen After⸗ 
ende liegen in Querfurchen die ſchwer zu erkennenden Offnungen der Luftlöcher. Im Magen 
haken ſich die Larven feſt, einzelne auch im Schlunde, und man findet ſie in von ihnen 
gebildeten Gruben oder Zellen, beſonders bei Weidepferden nicht ſelten in förmlichen 
Neſtern von 50— 100 Stück beiſammen, größere und kleinere. Sie ſaugen an der Schleim: 
haut wie Blutegel, erzeugen Grübchen und nach und nach größere Höhlungen, welche eine 
eiterähnliche Flüſſigkeit als ihre Nahrung abſondern. Dieſe Stellen vernarben wieder, wenn 
ſie von den Larven verlaſſen ſind. Anfangs wachſen die Maden ſehr ſchnell und ändern 
bisweilen auch ihren Aufenthaltsort. Haben ſie durchſchnittlich etwa 10 Monate hindurch 
ihr Unweſen im Magen getrieben, ſo verlaſſen ſie das gequälte Tier im Laufe des Mai, 
Juni oder Juli mit deſſen Auswürfen. Auf ihrem langen Wege durch die Därme, welchen 
ſie, unterſtützt durch die periſtaltiſchen Bewegungen derſelben, in verhältnismäßig kurzer 
Zeit zurücklegen, ſcheinen ſie ihre letzte Entwickelung zu erlangen, wenigſtens hat es in nur 
äußerſt ſeltenen Fällen gelingen wollen, aus ſolchen Larven Fliegen zu erziehen, welche 
dem Magen zu Grunde gegangener Pferde entnommen worden ſind. Auf der Erde an— 
gelangt, gräbt ſich die Larve ſenkrecht in dieſelbe, bis das Ende des Leibes davon bedeckt 
iſt, kehrt ſich um, ſchrumpft ein und wird zum harten Tönnchen (Fig. e, S. 504), deſſen 
vordere Atmungswerkzeuge wie zwei Ohren hervortreten. Zur Ausbildung der Fliege ſind 
bei einigermaßen günſtigen Witterungsverhältniſſen durchſchnittlich 6 Wochen ausreichend. 

Man kennt noch ſechs andere Magenöſtriden, welche faſt alle im Pferde, überhaupt aber 
nur in Einhufern leben. 

Naſenbreme des Schafes (Oestrus ovis): a Fliege, b Larve von der 

Rückenſeite, e Puppe von der Bauchſeite. Alle vergrößert. 
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Die Schaf-Daſſelfliege, Naſenbreme des Schafes (Oestrus oder Cepha- 
lomyia ovis, Fig. a, S. 505), gehört zu einer zweiten der oben gekennzeichneten Gruppen. 

Sie iſt ein brauner, faſt nackter Kerf, deſſen Hinterleib durch ſchwache Seidenhärchen ge— 
würfelt erſcheint. Stirn und Rückenſchild ſind durch ſchwarze Wärzchen rauh und die Flügel 

mit einer Spitzenquerader verſehen. Man findet die Fliegen im Auguſt und September an 
Stellen, wo Schafe zu weiden pflegen, in Mauerlöchern, zwiſchen Rindenriſſen der Baum⸗ 
ſtämme ſtill ſitzend, ſo daß man ſie wegnehmen kann. Das befruchtete Weibchen legt die 

Eier an die Naſenlöcher der Schafe. Die daraus hervorſchlüpfenden Lärvchen arbeiten ſich 
in der Naſe in die Höhe bis zur Stirnhöhle und ernähren fi) vom Schleim, deſſen Ab- 
ſonderung durch fie vermehrt wird; man findet ſelten mehr als 7 —8 dieſer ſogenannten 

„Grübler“ in der Naſe eines Schafes, und zwar von verſchiedener Größe. Zwei Hornhaken 
dienen zum Feſthalten. Nach ungefähr 9 Monaten ſind ſie erwachſen, dann laſſen ſie ſich 
herausnieſen, gehen ſenkrecht in die Erde und verwandeln ſich in eine Tonnenpuppe (Fig. c), 

welche 7—8 Wochen zu 
ihrer Entwickelung ge— 
braucht. Daß die Dreh: 

{ krankheit der Schafe 
2 nicht von den Grüblern 
De herrührt, wie man frü⸗ 
ber meinte, iſt ſchon 

— längſt erkannt worden. 
N — Ingleicher Weiſelebt 

die Larve von Oestrus 
maculatus in der Na⸗ 
ſenhöhle des Büffels 

| * und Kamels, die der 
Hautbreme des Rindes (Hypoderma bovis): a Fliege, b Larve, e Puppe, beide von Pharyngomyia picta 

der Bauchſeite. Alle vergrößert. in der Naſe und Rachen⸗ 

höhle des Edelhirſches, die der Cephenomyia rufibarbis desgleichen, die der C. stimu- 
lator beim Rehe, der C. trompe im Renntier. 

Um ſchließlich auch einen Bewohner von Daſſelbeulen vorzuführen, wurde die Rinds— 
biesfliege, Hautbreme des Rindes (Hypoderma bovis, Fig. a obiger Abbild.), 
gewählt. Der Kerf iſt ſchwarz, an Schienen und Füßen rotgelb, der Körper dicht behaart, 
am zweiten und dritten Hinterleibsringe ſchwarz, an der Spitze gelb, ſonſt weiß oder grau— 

weiß; auf dem Rückenſchilde treten einige ſtumpfe Längsleiſten deutlich hervor. 
Dieſe wie die verwandten Arten ſchwärmen lebhaft auf hoch gelegenen Punkten um: 

her. Die Weibchen legen ihre Eier, wie alle übrigen, an die Haut oder die Haare der 
Wohntiere, nicht in dieſelbe. Die ausgeſchlüpfte Larve, mit Bohrzeug vorn ausgerüſtet, 
arbeitet ſich ſtoßweiſe in das Zellgewebe der Unterhaut. Erſt mit der Zeit entſteht die 
nach außen geöffnete, eiternde Daſſelbeule in der Oberhaut. Die reife Made (Fig. b) 
verläßt früh zwiſchen 6 und 8 Uhr die Beule, bleibt auf der Erde liegen und wird 
zur Tonnenpuppe (Fig. c), welche je nach den Umſtänden 4 — 6 Wochen zu ihrer Ent⸗ 
wickelung bedarf. — Ebenſo leben die Larven von Hypoderma Diana und H. Actaeon, 
jene am Rehe, dieſe am Hirſche, H. tarandi in den Daſſelbeulen der Renntiere. Auf die 

eine oder andere Weiſe werden die genannten Tiere heimgeſucht, ſelbſt Nashörner und 
Elefanten werden von ihnen nicht verſchont, und Brauer hat den aus dem Rachen des 

afrikaniſchen Elefanten entſtammenden Pharyngobolus africanus beſchrieben. 

. 
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Es iſt ſchwierig, bei dem beſchränkten Raume eine Auswahl aus dem größten Heere 

der Fliegen zu treffen, welche die Syſtematiker zu der Familie der Gemeinfliegen 
(Muscidae) vereinigt haben, jener Tauſende, welche nicht minder reich an Formen wie 
an Arten ſind und dabei doch in gewiſſen Beziehungen ſo viel Übereinſtimmung zeigen, 
daß jede Art ſcharf und umſtändlich charakteriſiert ſein will, um ſich aus der Beſchreibung 

auch mit Sicherheit erkennen zu laſſen. Die allbekannte, überall hin auf der Erde dem 
Menſchen folgende Stubenfliege, der blaue Brummer, vor welchem wir unſere Fleiſch— 
waren im Sommer nicht genug verwahren können, die goldgrünen Fliegen, welche zu 
Scharen im Freien eine ihnen dargebotene Gabe im Nu bedecken, alle jene Hunderte von 
Arten, welche für das ungeübte Auge Stubenfliegen zu ſein ſcheinen, gehören hierher und 
führen uns den Familiencharakter vor. Soweit derſelbe das Flügelgeäder betrifft, ver— 
weiſen wir auf den Muscidenflügel S. 472, wonach ſehr vieler, wenn auch nicht aller 
Flügel gebildet ſind, namentlich kann einer Reihe von ihnen die Spitzenquerader fehlen. 
Weiter ſtimmen ſie in folgenden Punkten überein: die mehr oder weniger geſenkten oder 
niederliegenden Fühler ſind immer dreigliederig, das letzte ver— 
ſchieden geformte, aber ſtets breitgedrückte Glied hat eine ge— 
gliederte oder ungegliederte, nackte oder behaarte Rückenborſte. 
Der gekniete Rüſſel, in ſeltenen Fällen hornig und ſtechend, 
trägt vorherrſchend breite Saugflächen, ungegliederte Taſter und 
zwei Borſten im Inneren. Auf dem Rückenſchild gehört eine 
Quernaht zu den Erkennungszeichen, und an den Füßen außer * 
den einfachen Klauen zwei Haftläppchen, welche beim Männchen Wilde Raupenfliege (Eehi- 

öfters ſtärker zur Entwickelung kommen als beim faſt immer p dawn 
größeren Weibchen. Wenn man in Rückſicht der ſehr entwickelten, 
die Schwinger verſteckenden Flügelſchüppchen bei den einen und deren Mangel oder Ver— 
kümmerung bei den anderen die Gemeinfliegen in zwei große Gruppen (Muscidae calyp- 
terae oder acalypterae) und jede wieder in zahlreiche Sippen gegliedert hat, jo geſchah 
dies weniger, um dadurch eine natürliche Einteilung zu erzielen, als um einen Anhalt 
für die ſo vielen, ſonſt eben wenig ausgezeichneten, beſonders in der Färbung überaus 
eintönigen Gattungen und Arten zu gewinnen. 

Die Schnell-, Morde, Raupenfliegen, von der Gattung Tachina, um welche 
ſich eine Anzahl anderer ſchart, auch Tachinen genannt, gehören entſchieden zu den wich— 
tigſten aller Fliegen, zu jenen kleinen und ſicheren Wächtern, welche die Natur ſchuf, um 
der Störung des Gleichgewichtes in ihrem unendlich gegliederten Haushalt entgegenzu— 
treten, indem ihre Larven als Schmarotzer, meiſt mehrere auf einmal, in anderen Larven, 
in denen von Blattweſpen, Ohrwürmern, Käfern, vorherrſchend jedoch in Schmetterlings— 
raupen leben und deren allzugroßer Vermehrung vorbeugen. Darum fallen uns die kleineren 
von ihnen wenig in die Augen, denn ſie ſchlüpfen, unverdroſſen ſuchend, im Graſe und 
zwiſchen Gebüſch umher, wo die Weibchen ihre Schlachtopfer zu finden wiſſen. Die kräf— 
tigeren Arten wird man eher gewahr und erkennt ſie am haſtigen, ſcheuen Fluge, an ihrer 
Wildheit, worauf der erſte jener deutſchen Namen und die wiſſenſchaftlichen Benennungen, 
wie Echinomyia ferox, E. fera und andere, hinweiſen. Das Verhalten der Larven zum 
Wohntier iſt bei den verſchiedenen Arten ein verſchiedenes. Die einen bohren ſich aus 
dem Raupenkörper und gehen zur Verpuppung in die Erde, die anderen thun dasſelbe, 
nachdem ſich die Raupe verpuppt hat, noch andere verwandeln ſich in der Schmetterlings— 
puppe oder im Geſpinſt der Blattweſpenlarven zu Tönnchen, manche endlich werden als 

Larven vom Weibchen geboren und nicht in Eiform dem Wirte übergeben. Alle Tachinen 
ſtimmen überein in der deutlichen Spitzenquerader, in der nackten oder mindeſtens ſchein— 
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bar nackten, gegliederten Fühlerborſte und in dem vierringeligen, kurz eiförmigen, kegeligen, 
ſelten walzenförmigen Hinterleib, der im letzten Fall dann hinten wie eingebogen er— 

ſcheint. Nur wenigen Arten fehlen die ſtarken Borſten (Macrocheten) am Körper. Die 
Augen ſtoßen auf dem Scheitel nicht zuſammen, wenn ſie ſich auch beim Männchen nähern, 

kommen bald kahl, bald ſamtartig behaart vor. Als größtes einheimiſches Familienglied 

führen wir im Vordergrunde des Gruppenbildes „Herrſchaft der Fliegen“ die reichlich 
17,5 mm lange, dabei im kurz eiförmigen Hinterleib 11 mm breite größte Raupen⸗ 

fliege (Tachina oder Echinomyia gross a) vor. Sie iſt glänzend ſchwarz, ſehr dicht 
ſtachelborſtig behaart, am Kopfe und der Flügelwurzel rotgelb; das roſtrote mittlere 
Fühlerglied übertrifft das viereckige, ſchwarze Endglied um das Doppelte. Die Augen ſind 

nackt, Wimpern dem Untergeſicht vorenthalten. Die wilde Raupenfliege (Tachina 
oder Echinomyia ferox, Abbild. S. 507) vergegenwärtigt an dieſer Stelle die Körper⸗ 
tracht der in Rede ſtehenden Schmarotzer. Sie iſt braun, am Hinterleib durchſcheinend 
roſtrot, mit Ausſchluß einer ſchwarzen Mittelſtrieme. | 

Die graue Fleiſchfliege (Sarcophaga carnaria, Fig. 6, ©. 510) begegnet uns 
für gewöhnlich nicht in den Häuſern, deſto häufiger aber vom Mai ab das ganze Jahr hindurch 
draußen im Freien, an Baumſtämmen, auf Blumen, an Wegen und beſonders überall da, wo 
ſich verweſende Tier- und Pflanzenſtoffe vorfinden. Sie wechſelt ſehr in der Größe. Das 
immer kleinere Männchen übertrifft manchmal kaum eine recht feiſte Stubenfliege, während 
das Weibchen in der Regel reichlich 15 mm mißt. Das blaßgelb ſchillernde Geſicht, der 
lichtgraue, ebenſo ſchillernde, mit ſchwarzen Striemen wechſelnde Rücken, der braune, ſchwarz 
und gelb ſchillernde, würfelig gezeichnete Hinterleib und die ſamtſchwarze Stirnſtrieme 
machen fie in Hinſicht auf Färbung kenntlich. Weiter hat die Fliege eine an der Wurzel- 
hälfte dickere, hier dicht befiederte Fühlerborſte, gekeulte Taſter am kurz vortretenden Rüſſel 
und wenig auffällige Großborſten am geſtreckt eiförmigen, beim Männchen faſt walzigen 
Hinterleib. In den großen Flügeln mündet die erſte, offene Hinterrandzelle weit von 
der Spitze, während die vierte Längsader (Spitzenquerader) winkelig abbiegt und ſich als 
Falte hinter der Beugung noch fortſetzt. Dieſe und alle ihrer Gattung angehörigen Fliegen 
legen keine Eier, ſondern gebären Maden, welche aus jenen bereits im Leibe der Mutter 
ausgeſchlüpft find. Schon Réèéaumur bemerkte dieſe Thatſachen an der grauen Fleiſch— 

fliege und unterſuchte ſie genauer. Der Eierſtock erſcheint als ein Gefäß, deſſen Wandungen 

wie ein Band geformt und ſpiralförmig zuſammengerollt ſind. Wickelt man eins auf, 
ſo ergibt ſich eine Länge von ungefähr 65 mm, während die Fliege ſelbſt nicht viel mehr 
als 15 mm mißt. Der Breite nach liegen 20 Maden und auf einer Länge von 6,5 mm 
100 nebeneinander, mithin in einem Bandſtück von genannter Länge 20 * 100, was für 
den ganzen Cierſtock 20,000 Larven betragen würde, welche einzeln in einer dünnen 
Eihaut eingeſchloſſen und auf dieſe Weiſe in Ordnung erhalten werden, am Ende des 

Eierſtockes auch weiter entwickelt ſind als an dem von den Eileitern entfernteren Teile. 

Angenommen, daß nicht die Hälfte der ungeheuern Zahl zur Entwickelung gelangt, wozu 
eben kein Grund vorliegt, und etwa nur 8000 geboren würden, ſo iſt die Fruchtbarkeit 

dieſer Fliegen immerhin noch eine Schrecken erregende. Die Neugeborenen wachſen wie 
das ihnen verwandte Ungeziefer ſehr ſchnell und haben nach 8 Tagen ihre volle Größe 
erlangt. Sie ſind kegelförmig, ſchmutzig weiß, mit zwei ſchwarzen Hornhaken am vorderen, 
zugeſpitzten Teile und zwei Fleiſchſpitzchen darüber verſehen. Das abgeſtutzte Hinterende 

höhlt ſich aus, wird von zuſammenziehbaren Warzen umgeben und enthält im Innen⸗ 
raum, anſcheinend als zwei dunkle Punkte, in Wirklichkeit als dreilapp-herzförmige Flächen, 
je drei Luftlöcher; noch ein gezahntes Luftloch befindet ſich jederſeits vorn. In irgend 
einem Winkel oder flach unter der Erde wird die Made zu einem ſchwarzbraunen Tönnchen, 
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deſſen ſehr unebenes Leibesende durch eine ſcharf gekantete Aushöhlung die entſprechende 
Stelle der Larve andeutet. Bouchés Erfahrungen ſtimmen nicht mit denen Réeaumurs 

und Degeers überein, indem er eine Puppenruhe von 4— 8 Wochen, ebenſo eine längere 
Entwickelungszeit der Larve und nur in faulenden Pflanzenſtoffen, nicht im Fleiſche be— 
obachtete und darum eine teilweiſe Verwechſelung mit der blauen Schmeißfliege vor— 
ausſetzt. Fortgeſetzte Beobachtungen an verſchiedenen Gemeinfliegen haben außerordentlich 
verſchiedenartige Entwickelungsorte einer und derſelben Art erkennen laſſen, und ſelbſtver— 
ſtändlich iſt trotz ihres Namens die in Rede ſtehende Art als Larve am wenigſten auf 
Fleiſchkoſt angewieſen, da ſie ſolche im Freien nur ſparſam finden würde. Daß Ausnahme— 
fälle vorkommen können, werden wir nachher ſehen. 

Kein Tier — das kann wohl ohne Übertreibung behauptet werden — iſt dem Menſchen 
ohne ſein Zuthun und ohne ihn ſelbſt zu bewohnen, ein ſo treuer, in der Regel recht läſtiger, 
unter Umſtänden unausſtehlicher Begleiter, als die Stubenfliege (Musca domestica, 
Fig. 8, S. 510). Sie verſteht es ebenſogut, ſich im kalten Lappland häuslich einzurichten, 
wie die Annehmlichkeiten der Länder unter dem heißen Erdgürtel zu würdigen. Wir alle 
kennen ihre ſchlimmen Eigenſchaften, die Zudringlichkeit, Naſchhaftigkeit und die Sucht, alles 
und jedes zu beſudeln; eine Tugend wird niemand von ihr zu rühmen wiſſen. Beſonders 
gegen Ende des Sommers, wo ſie die kühlen Nächte und Morgen maſſenhaft in die 
Häuſer treiben, wird ſie in den Zimmern am läſtigſten, doch für den Nordländer und Be— 
wohner des mittleren Europa noch nicht in dem Maße wie für den Südländer. „Ich traf“, 
erzählt A. Young in feiner intereſſanten ‚Reife durch Frankreich“, „zwiſchen Pradelles und 
Thuytz Maulbeeren und Fliegen zugleich. Unter dem Ausdruck „Fliegen“ meine ich jene 

Myriaden, welche den unangenehmſten Umſtand des ſüdlichen Klimas ausmachen. Sie 

ſind die vorzüglichſten Qualen in Spanien, Italien und den Olivendiſtrikten Frankreichs, 
nicht, weil ſie beißen, ſtechen oder verletzen, ſondern weil ſie ſummen und necken. Mund, 
Augen, Ohren und Naſe werden einem voll davon, ſie ſchwärmen über alles Eßbare, Obſt, 
Zucker, Milch. Jedes Ding wird von ihnen in ſolchen zahlloſen Heeren angefallen, daß 
es unmöglich iſt, eine Mahlzeit zu halten, wenn ſie nicht von jemand, der nichts anderes 
zu thun hat, unabläſſig vertrieben werden. Auf zubereitetem Papier und mittels anderer 
Erfindungen werden ſie mit ſolcher Leichtigkeit und in ſolcher Menge gefangen, daß es 
bloße Nachläſſigkeit iſt, wenn ſie ſo unglaublich überhandnehmen. Wenn ich in dieſen 
Gegenden Landwirtſchaft triebe, jo würde ich 4—5 Morgen alljährlich mit toten Fliegen 
düngen.“ Obgleich ſpäter im Jahre eine Zeit kommt, in welcher ſie verſchwunden ſind, 
erhält ſich doch die eine oder andere auch während des Winters in unſeren Zimmern, 
noch mehr aber in den warmen Ställen, und es bedarf nur einiger ſchönen Tage im jungen 
Jahre, ſo laſſen ſie ſich hier und da auch im Freien von der Frühlingsſonne beſcheinen. 
Eine ganz eigentümliche Todesart unter ihnen fällt einmal mehr, das andere Mal weniger 
in die Augen: mit ausgeſpreizten Beinen trifft man ſie an den Wänden oder draußen 

an beliebigen Gegenſtänden, der Hinterleib iſt ihnen angeſchwollen, die Verbindungshaut 
ſeiner Glieder tritt als leiſtenartiger Schimmelſtreifen auf, ſo daß der Hinterleib braun 
und weiß geringelt erſcheint. Beim Offnen findet man denſelben hohl und gleichfalls 

ſchimmelig. Selbſt die Stelle, an welcher ſie ſitzen, iſt mit einem Anflug jenes Pilzes 
überzogen, welcher den Leichnam feſthält. 

Die Stubenfliege hat eine bis zur Spitze beiderſeits gefiederte Fühlerborſte, keine 
Großborſten auf dem Rücken der vier Hinterleibsringe, eine winkelig zur dritten auf— 
gebogene vierte Längsader und keine einzelnen Borſten an der Innenſeite der Mittelichienen. 
Letztere kommen vor bei der ſchwarzblauen Schmeißfliege, dem Brummer (Musca oder 
Calliphora vomitoria, Fig. 1, S. 510). Schwarze, rot behaarte Backen, vier ſchwarze, 
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nicht eben ſehr deutliche Striemen über das Rückenſchild, auf welchem nur Borſten, keine 

Haaren ſtehen, rotgelbe Taſter, ſchwarze Beine und ein ſtark weißer Schimmer am blauen 
Hinterleib und an dem ſchwärzlichen Untergeſicht machen dieſe kenntlich, das Weibchen 

überdies noch eine ſehr breite ſchwarze, an den Seiten grau ſchillernde Stirnſtrieme. Wer 
ſollte ſie nicht ſchon geſehen und gehört haben, jene große (8,75— 13 mm meſſende) Brumm⸗ 
fliege, welche ſich ſofort einſtellt, wenn ſie aus weiter Ferne Fleiſch wittert, um ihre Eier 
(Schmeiß) daran zu legen, und in unſeren Wohnzimmern unter beſtändigem Räſonnieren 
gegen die Fenſterſcheiben rennt, als wollte ſie ſich den Kopf einſtoßen. Die Fruchtbarkeit 

beider Arten erreicht eine außerordentliche Höhe durch die Menge der Eier, welche die 
Weibchen abſetzen, und durch die Schnelligkeit, mit welcher die Brut ſich entwickelt; letztere 
wird nach Davidſons Beobachtungen durch Dunkelheit und Wärme bei der Schmeißfliege 
begünſtigt. Die Stubenfliege legt deren in Klümpchen von 60 — 70 Stück in Zeit einer 
Viertelſtunde. Von Geſtalt find fie faſt walzenförmig, nur vorn, wo die Made heraus- 

kommt, etwas ſpitzer, ihre zarte Haut glänzt wie Perlmutter. Die der Schmeißfliege haben 

die etwas gekrümmte Form einer Gurke und an der eingebogenen Seite eine Längsleiſte, 
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Schmeißfliege (Musca vomitoria): 1) Fliege, 2) Eier, 3) Larven, 4) Tonnenpuppe. 5) Graue Fleiſchfliege (Sarco- 
phaga carnaria): 6) neugeborne Larven, 7) erwachſene Larve derſelben. 8) Stubenfliege (Musca domestica) nebſt Larve. 
9) Wadenſtecher (Stomoxys caleitrans). 10) Kopf der Stubenfliege. 11) Vorderes Fußglied der grauen Fleiſchfliege. 12) Von 

Pilzen getötete Stubenfliege. Nur 10 und 11 vergrößert. 

in welcher ſich die Schale öffnet; auch fie werden zu 20 — 100 auf ein Häuflein gelegt, 
bis 200 von jedem Weibchen, vorzugsweiſe an Fleiſch, die der Stubenfliege beſonders an 
Miſt, jedoch ſind beide Mütter nicht gerade wähleriſch; die Stubenfliege verſchmäht das 
Fleiſch nicht, legt ihre Eier auch an verdorbenes Brot oder Getreide, Melonenſchnitte, 
tote Tiere, in nicht rein gehaltene Spucknäpfe, ja, an den Schnupftabak in den Doſen, 
wenn man ſie ihr offen ſtehen läßt; die Schmeißfliege geht an alten Käſe (die ſpringenden 
Maden desſelben gehören aber nicht ihr, ſondern zu Piophila casei), an Aas, irre 
geleitet durch ihren ſehr ſcharfen Geruchsſinn an die ſonderbaren Blüten der Aaspflanzen 

(Stapelia) und dergleichen. In höchſtens 24 Stunden kriechen die Maden aus; ſie ſind 
weiß, kegelförmig von Geſtalt, hinten geſtutzt, beide aber an ihren Enden von verſchie— 

denem Anſehen. Die Maden der Stubenfliege ſcheinen nur einen ſchwarzen Haken im 
Munde zu haben, weil beide, wie bei manchen Blumenfliegen, vollkommen gleich ſind und 
dicht nebeneinander liegen; die der Schmeißfliege haben zwar zwei gleiche, aber durch 
eine Art von dazwiſchen liegendem kurzen Pfeil getrennte Haken. Der flüſſige Unrat, 

— 
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welchen die Maden von ſich geben, ſcheint die Fäulnis ihrer Nahrung, beſonders des 
Fleiſches, zu beſchleunigen. Bald ſind die von ihnen bewohnten Gegenſtände durchwühlt; 
denn, obgleich ohne Augen, fliehen ſie das Licht und arbeiten ſich daher ſchnell in jene 
hinein. Ein Beobachter ließ eine Schmeißfliege ihre Eier an einen Fiſch legen. Am zweiten 
Tage nach dem Ausſchlüpfen waren die Maden ſchon noch einmal ſo groß, aber immer 
noch klein genug, daß ihrer 25—30 zuſammen kaum 1 Gran wogen, am dritten Tage wog 
jede für ſich ſchon 7 Gran, war alſo binnen 24 Stunden gegen 200mal ſchwerer geworden. 

In England trug ſich vorzeiten eine grauenhafte Geſchichte zu, welche von ver— 
ſchiedenen glaubhaften Seiten beſtätigt wird, und anderwärts haben ähnliche Erfahrungen 
den Beweis für das ſchnelle Wachstum ſolchen Ungeziefers und ſeiner Gefährlichkeit ge— 
liefert. Ein Almoſenempfänger, welcher infolge ſeines unruhigen Weſens nicht Luſt hatte, 
im Arbeitshauſe ſeiner Pfarrei zu bleiben, ſondern es vorzog, in den benachbarten Dörfern 
bettelnd umherzuſtrolchen, erhielt milde Gaben, meiſt aus Brot und Fleiſch beſtehend. 
Wenn er ſeinen Hunger geſtillt hatte, pflegte er das Übrigbleibende, beſonders das Fleiſch, 
zwiſchen Haut und Hemd zu ſtecken und auf der Bruſt zu tragen. Nachdem er einſt einen 
beträchtlichen Vorrat davon geſammelt hatte, wurde er unpäßlich und legte ſich auf einem 
Feldweg nieder, wo von der Sonnenhitze jener Jahreszeit (es war Mitte Juni) das Fleiſch 
bald in Fäulnis überging und voll Fliegenlarven wurde. Dieſe fuhren nicht nur fort, 
die unbelebten Fleiſchſtücke zu verzehren, ſondern auch der lebende Körper blieb nicht ver— 
ſchont. Als der Unglückliche zufällig von einigen Vorübergehenden gefunden wurde, war er 
ſo von den Maden angefreſſen, daß ſein Tod unvermeidlich ſchien. Nachdem man, ſo gut es 
gehen wollte, dieſes ekelhafte Geziefer entfernt hatte, führten ihn die barmherzigen Samariter 
in ihre Heimat und holten ſogleich einen Wundarzt herbei, welcher erklärte, der Körper 
befände ſich in einem ſolchen Zuſtande, daß er den Verband nur einige Stunden überleben 

würde. Wirklich ſtarb der Unglückliche, angefreſſen von Fliegenmaden. Da die Zeit nicht 
angegeben iſt, wie lange er dagelegen hatte, und nicht anzunehmen, daß es mehrere Tage 
geweſen, ſo dürfte hier keine der beiden Musca-Arten in Betracht kommen, ſondern eine 
lebendig gebärende Sarcophaga. In Paraguay ſind Fälle vorgekommen, wo Leute von 

heftigem Kopfweh nach Naſenbluten während des Schlafes befallen wurden und nicht eher 
Erleichterung fanden, bis ſie einige Fliegenmaden herausgenieſt hatten. Fieberkranke auf 
Jamaika müſſen mit größter Sorgfalt beobachtet werden, damit ihnen nicht eine große 
blaue Fliege ihre Eier in die Naſe oder an das Zahnfleiſch lege, von wo aus einzelne 
Maden ſchon bis zum Gehirn gelangt ſind und dem Unglücklichen einen entſetzlichen Tod 
gebracht haben. Laſſen wir es dahingeſtellt ſein, ob die verderblichen Fliegenlarven gerade 
die hier beſprochenen Arten ſind, da es noch ſehr viele andere gibt, welche ganz ebenſo 
leben. Erwieſen iſt z. B., daß die Maden von Sarcophaga latifrons aus Ohrgeſchwüren 
herausgeſchnitten worden ſind; ich beſitze deren zwei, welche durch Behandlung mit Benzin 
aus einem ſehr ſchmerzhaften Ohrgeſchwür eines Knaben herausgekommen ſind, und in 
einem anderen Falle war es mit großer Wahrſcheinlichkeit eine Fleiſchfliegenlarve, welche 
den inneren Augenwinkel eines anderen Knaben, der im Freien eingeſchlafen war, in einer 
Weiſe verletzt hatte, daß er die Sehkraft verlor. Unter allen Umſtänden geht aus den 
angeführten Beiſpielen hervor, wie gefährlich es iſt, während der warmen Jahreszeit im 
Freien zu ſchlafen, da die von ſeiten an ſich harmloſer Geſchöpfe uns drohenden Ge— 
fahren größere Bedeutung haben, als wir zu glauben geneigt ſind. Die mediziniſche 
Wiſſenſchaft hat ſchon ſeit länger gewiſſe Krankheitserſcheinungen als Myiaſis bezeichnet, 
welche durch Fliegenlarven am menſchlichen (und tieriſchen) Körper hervorgerufen werden 
und in erſter Linie die Sarcophaga (Sarcophila) magnifica oder Wohlfahrti als die 
Urheberin angeführt. 
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Vorzeiten hat es nicht an Leuten gefehlt, welche behaupteten, dergleichen Maden 
entſtänden von ſelbſt an faulenden Gegenſtänden, und die einen Toten aufzehrenden ſo— 
genannten „Leichenwürmer“ ſeien nichts weiter als die ſichtlichen Zeichen ſeines ſündhaften 
Lebens. Heutzutage glaubt kein vernünftiger Menſch ſolchen Unſinn mehr, ſondern weiß, 

daß dieſe oder andere Fliegen ihre Eier an den Leichnam abſetzten, wenn es auch niemand 
mit angeſehen hat. 

Je nach den Umſtänden: günſtige Witterung und nahrhafte reichliche Koſt, ſind die 
Maden in 8—14 Tagen erwachſen. Leuckart hat die intereſſante Beobachtung an denen 
der Schmeißfliege und der ſchönen großen Goldfliege (Musca caesarea) gemacht, welche 
ſchon bei den Oſtriden und den bald zu erwähnenden Pupiparen angeſtellt worden waren, 
daß während ihres Wachstums Veränderungen an den Mundteilen und Luftlochträgern 
vorgehen und in dieſer Hinſicht drei Stufen anzunehmen ſeien, deren erſte 12, deren zweite 
36 Stunden und deren dritte von da bis zur Verwandlung dauert. Behufs dieſer gehen 
ſie auseinander und ſuchen, wenn es ſein kann, die Erde auf; ſie bringen die Verpuppung 
auch ohne dieſe fertig, aber nach großer Unruhe und merklichem Unbehagen. Nach durch: 
ſchnittlich 14 Tagen hat ſich im Tönnchen die Fliege jo weit entwickelt, daß fie durch Auf: 
blähen ihres Kopfes dasſelbe ſprengt und daraus hervorkommt, was ſtets am Tage, nie 

des Abends oder Nachts geſchieht. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die im Spätherbſt erſt 
erwachſenen Maden als Puppen überwintern, daß ſie aber in milden Wintern ſehr zeitig 
die Fliegen liefern, dürfte weniger bekannt ſein, wenigſtens war ich im höchſten Grade 
überraſcht, als ich am 15. Januar 1874 früh 9 Uhr in meinem Hofe eine Schmeißfliege 
antraf, deren noch zuſammengeſchrumpfte Flügel darauf hinwieſen, daß ſie eben der Puppe 
entſchlüpft ſein müſſe. Dieſe Vorausſetzung wurde zur Gewißheit, als ihr, der in die 
warme Stube Mitgenommenen, bis Mittag die Flügel vollkommen entfaltet waren. Weiter 
geht aus dem Geſagten hervor, daß bei mehreren Bruten im Jahre das Fliegenvolk zu 
einer unermeßlichen Zahl heranwachſen müßte, wenn Tiere und Menſchen ihm nicht auf— 

ſäſſig wären. 

Im Spätſommer pflegt ſich noch eine andere Art von Fliegen in den Zimmern ein: 
zuſtellen, beſonders wenn Viehſtälle nicht fern find, welche von ihrer blutſaugenden Eigen: 
ſchaft den Namen Stechfliege, Wadenſtecher (Stomoxys calcitrans, Fig. 9, S. 510), 
erhalten hat. Die graue Fliege gleicht in Körpertracht und Färbung ungemein der kaum 
größeren Stubenfliege, von welcher ſie ſich jedoch durch den wagerecht aus dem Maule vor⸗ 
ſtehenden Stechrüſſel leicht unterſcheidet; überdies trägt ſie eine gekämmte, will ſagen, 
nur an der Oberſeite gefiederte Fühlerborſte und hat auf dem Rückenſchild drei breite weiß⸗ 
liche, an der Naht unterbrochene Striemen; ſodann wird noch behauptet, daß ſie beim 
Ruhen ſtets mit dem Kopfe nach oben ſitze, während die Stubenfliege die entgegengeſetzte 
Richtung einhalte, ein Verhalten, an dem die ruſſiſchen Bauern beide Arten in ihren 
Zimmern leicht zu unterſcheiden wiſſen. 

Die kegelförmige, hinten abgerundete Larve iſt milchweiß, glatt und glänzend, vorn 
zweiteilig; die ungleichen Haken des ſtrahlenartig gerunzelten Mundes ſehen trotzdem bei 
ihrer großen Nachbarſchaft wie nur einer aus. Am Vorderrücken erſcheint der ringförmig 
aufgetriebene Vorderrand ſcharf, die gelben, muſchelförmigen Stigmenträger zerfallen in je 
ſechs keulenförmige Teile, die des halbkugelförmigen letzten Gliedes bilden ziemlich große, 

ſchwarzbraun eingefaßte, kreisrunde Flächen, auf welchen je drei Luftlöcher im Dreieck 
ſtehen. Die Made iſt 8,75 mm lang und lebt im Sommer und Herbſt geſellſchaftlich mit 
den Stubenfliegenmaden im friſchen Pferdemiſt, entwickelt ſich aber langſamer als dieſe. 
Die Puppe iſt blaß rotbraun, fein in die Quere geſtrichelt, und die vorderſten Luftlöcher 
der künftigen Fliege erſcheinen, wie bei allen Gemeinfliegen, am Hinterrand des vierten 

8 
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Leibesringes als kegelförmige, nach vorn gerichtete Hörnchen, während die hinterſten da 
liegen, wo fie die Made hat. Die Puppenruhe dauert 4—6 Wochen. 

Eine unſerem Wadenſtecher nahe verwandte, entſchieden ſchönere Art iſt die Tſetſe— 

Fliege (Gloss ina morsitans), welche im heißen Gürtel Afrikas vom Limpopo bis zum 
Tanganjikaſee wegen ihres den Haustieren tödlichen Stiches ſo gefürchtet iſt, daß die von 
ihr bewohnte Gegend als „Fliegenland“ mit Weidetieren wie die Peſt gemieden und 
höchſtens zur Nachtzeit durchzogen wird. Wie unſere Stechfliegen ernähren ſich dieſe Fliegen 
vom Blute des Menſchen und warmblütiger Tiere und dürſten an gewitterſchwülen Tagen 
am meiſten nach demſelben, ihr Opfer mit gleicher Hartnäckigkeit verfolgend wie die bei uns 
heimiſche Art. Dem Menſchen und den Tieren des Waldes ſowie von den Haustieren den 

Ziegen, Eſeln und ſaugenden Kälbern bringt der Stich keinen Schaden, allen anderen 
Haustieren aber nach längerer oder kürzerer Zeit, zumeiſt kurz vor dem Eintreten des 

Tſetſe-Fliege (Glossina morsitans): a Kopf mit den Mundteilen in der Seitenanſicht, b Fühler. 
Alles in verſchiedener Stärke vergrößert. 

Regens oder mit der Regenzeit, einen ſicheren Tod. Verſchwellen der Augen, wäſſerige 
Abſonderungen aus denſelben, Verſchwellen der Zungendrüſen ſind die erſten äußerlichen 
Krankheitserſcheinungen Nach dem Tode findet ſich das Fleiſch wäſſerig, das Herz beſonders 
weich, das Blut vermindert und durch Eiweißſtoff verdickt, außer dem Herzen auch Leber 
und Lunge oder einer von dieſen Teilen allein krank, während Magen und Eingeweide 
keine Spur von Störungen zeigen. Ein Hund ſoll ſchon verloren ſein, wenn er von der 

Milch einer kranken Kuh ſäuft, während das Kalb dieſelbe ohne Schaden genießen kann. 
Dieſe in ihren Wirkungen ſo rätſelhafte Tſetſe-Fliege übertrifft an Größe unſere Stuben— 
fliege und hat an der Wurzel des langen, meſſerförmigen Endgliedes der angedrückten 

Fühler eine lang gekämmte Borſte, auf dem grau beſtäubten, kaſtanienbraunen Rücken⸗ 
ſchilde vier beiderſeits abgekürzte ſchwarze Längsſtriemen, auf dem ſchmutzig gelben Schild— 
chen zwei dunkle Wurzelflecke und kräftiges Borſtenhaar. Der fünfringelige Hinterleib in 
der hier vorgeführten Zeichnung iſt gelblichweiß und dunkelbraun gefärbt. Die Beine ſind 
gelblichweiß, an der Außenſeite etwas gebräunt, und die Flügel angeräuchert. 

Die wenigen näher beſprochenen Gemeinfliegen treten nebſt ihren nächſten Verwandten 
in den Hintergrund gegen das große Heer der Blumenfliegen (Anthomyidae), welche 
in ihrem äußeren Weſen und meiſt auch in der Färbung dem Blick des Unkundigen nur 
Stubenfliegen zu ſein ſcheinen, ſich aber bei näherer Betrachtung durch den Mangel der 
Spitzenquerader von ihnen unterſcheiden. Sie ſind die echten Proletarier unter den Fliegen, 
welche man verhältnismäßig am wenigſten der Beachtung würdigt, und welche ihrer 
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Einförmigkeit halber ſelbſt dem Forſcher große Schwierigkeiten bereiten. Allein von der 
Gattung Anthomyia kennt man über 200 Europäer, deren Larven teilweiſe Unfug an den 
verſchiedenſten Kulturgewächſen treiben. So findet man Anthomyia furcata einzeln im 

Herzen der Speiſezwiebeln (Allium Cepa) und die Zwiebelfliege (A. ceparum) in 
2—3 Bruten vom Mai bis Oktober gleichfalls da, aber in anderer Art. Sie arbeitet 

nämlich Gänge in der Nähe des Zwiebelbodens und vernichtet dadurch ſehr viele Zwie— 
beln. Die Kohlfliege (A. brassicae) durchwühlt als Larve vom Juli bis November 
die Kohlſtrünke und tötet die jungen unter ihnen; die Radieschenfliege (A. radicum) 

zerſtört die bekannten Radieschen; die Made der Runkelfliege (A. conformis) miniert 
in den jungen Runkelblättern; die der Lattichfliege (A. lactucae) frißt im Auguſt 

und September die Samen der Salatarten aus, und andere leben in gleicher Weiſe in 
anderen Gewächſen, die meiſten jedoch halten ſich in faulenden Pflanzenſtoffen auf. Sie 

alle und Hunderte von anderen Arten und Gattungen gehören zu denjenigen Fliegen, bei 
denen die Flügelſchüppchen die Schwinger mehr oder weniger vollſtändig bedecken. Weit 
mannigfaltiger ſind die Mitglieder der anderen Gruppe, bei welcher jene frei liegen; einige 
derſelben müſſen hier gleichfalls vorgeführt werden. 

Von den zahlreichen Arten, welche ſich durch netzartig oder ſonſtwie zierlich gezeichnete, 
bisweilen auch durchaus dunkle Flügel, durch eigentümliche Bildung ihrer dreigliederigen 

Fühler oder die Geſtalt des Kopfes auszeichnen, wollen wir 
nur der hübſchen Bohrfliegen (Trypetinae) gedenken, 
bei welchen der weibliche Hinterleib in eine lange, ge— 
gliederte Legröhre ausläuft, womit ſie ihre Eier in die 
verſchiedenſten Teile lebender Pflanzen, wie z. B. an 
den Fruchtboden der Diſteln und anderer Korbblümler, 
legen, damit ſich die Larven von deren Samen ernähren. 
Neuerdings hat die Made der Spargelfliege (Pla ty— 
parea poeciloptera) ſtellenweiſe die Aufmerkſamkeit der 

en 140278 Gärtner auf ſich gezogen. Bald nach dem Erſcheinen der 
, ü egen erſten Keime des Spargels, alſo Anfang Mai, ſtellt 

von oben. Alles Vergrößert. ſich die Fliege ein und legt ihre Eier zwiſchen die Schup— 

pen des Pflanzenkopfes. Nach 14— 21 Tagen, je nach der 
Witterung, kriechen die weißen Maden aus und freſſen ſich von oben herab durch den 
Stengel bis auf deſſen unteren holzigen Teil. Dieſe Wanderung iſt nach etwa 14 Tagen 
beendet und die Made dann in der Länge von 6,5 mm erwachſen und zur Verpuppung 
reif. Dieſe beginnt alſo Mitte Juni und iſt bis Ende des Monats bei allen Fliegen 
erfolgt, deren bis acht und mehr in einem Stengel ſitzen können. Die von Maden be: 

wohnten Spargelpflanzen zeigen ſehr bald ein krüppelhaftes, meiſt oben gebogenes Wachs: 
tum und werden gelb und faulig, noch ehe die Verpuppung vollendet iſt. Das Tonnen: 
püppchen, an den äußerſten Enden ſchwarz, ſonſt ziemlich glänzend bräunlichgelb, erſcheint 
am Rücken etwas gewölbter als am Bauche. Das Hinterende trägt ein ankerartiges, kurzes 
Doppelhäkchen, das vorn mehr oder weniger gerade abgeſtutzte Vorderende iſt etwas runzelig 
eingeſchnürt. Im nächſten Frühjahr ſtößt die Fliege eine Schuppe in der Nackengegend 
los und kommt zum Vorſchein. Dieſelbe erreicht kaum die Größe unſerer Stubenfliege, 
iſt am Kopfe, an den Bruſtſeiten und Beinen glänzend braunrot, das Geſicht mit den 
Backen, Mundteilen und Fühlern am hellſten, mehr roſtgelb. Das Rückenſchild iſt zart gräu— 
lich bereift, von drei ſchmalen, mehr oder weniger deutlichen, ſchwarzen Längsſtriemen 
durchzogen, das Schildchen glänzend ſchwarz, der Hinterleib bräunlichſchwarz, an den 
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Hinterrändern der Ringe grau, bei dem Weibchen zugeſpitzt und tief ſchwarz, die Legröhre 
dagegen roſtgelb, bei dem Männchen ſtumpf, im ganzen Verlaufe walzig. Die Flügel ſind 
gleichfalls bräunlichſchwarz und glashell in der zackigen Anordnung, wie ſie unſere Ab— 
bildung erkennen läßt. Die eher plump als ſchlank zu nennenden Beine tragen gleich den 
Hinterleibsſeiten einige ſchwarze Borſtenhaare. Die Länge beträgt 4,5 — 5,17 mm. 

Auch die Maden, welche in manchen Jahren die Herz- und Weichſelkirſchen bewohnen, 
in der Regel in jeder Frucht nur eine, gehören einer Bohrfliege an. Das Weibchen dieſer 
Kirſchfliege (Spilographa cerasi) legt Anfang Mai ſeine Eier, wie es ſcheint, nahe 
der Stelle, wo der Stiel angewachſen iſt, an die unreife Frucht, welche nachher von der aus— 

geſchlüpften Made angebohrt wird. Dieſelbe hat ſich jedoch auch noch in den Früchten einiger 
Geißblattarten (Lonicera xylosteum und tartarica) und des Sauerdorns (Berberis vul- 
garis) gefunden. Hat ſie am Fleiſche der reifenden Frucht ihren Hunger geſtillt und ihre 
volle Größe erlangt, ſo bohrt ſie ſich heraus, läßt ſich zur Erde herabfallen, windet ſich 
dort noch einige Stunden umher und wird zu einem gelben Tönnchen, aus welchem erſt 
im nächſten Jahre zu der bereits angegebenen Zeit die 

zierliche Fliege zur Entwickelung kommt. Dieſe iſt glän⸗ 
zend ſchwarz, das Rückenſchild zart bräunlichgelb bereift, 
dreimal ſchwarz geſtriemt, an den Schulterbeulen, zwiſchen 
dieſen und der Flügelwurzel ſtriemenartig, an dem Schild— 
chen, dem Kopfe, mit Ausnahme ſeines hinterſten Teiles, 
und an den Beinen von den Schienen an gelb. Am Vorder— 
rand der Flügel, welche den Hinterleib überragen, hängen Bandfüßiges Grünauge (Chlorops 
drei dunkle, faſt gleichlaufende Querbinden, die beiden erſten ente bench. Bede velgroßert. 
gekürzt, die dritte aber vollſtändig und vorn zu einem gleich— 
breiten, bis wenig über die vierte Längsader reichenden Spitzenſaum erweitert. Die erſte 
Längsader iſt doppelt und ſteigt mit dem Vorderaſte ſteil zum Rande hinauf, jede der 
beiden Queradern auf der Flügelmitte der anderen nicht genähert, die Analzelle kürzer als 
die davorliegende Wurzelzelle, hinten zipfelig ausgezogen. Das hübſche Tierchen erreicht 
nicht ganz die Größe der Spargel-Bohrfliege. 

Grünaugen (Chlorops) nennt man kleine oder ſehr kleine Fliegen, die wie ihre 
nächſten Verwandten (Oscinis) einesteils durch die ungeheuern Mengen, in welchen fie 
manchmal ſchwärmen oder in den Zimmern erſcheinen, andernteils durch die Beſchädigungen 
des Getreides die Aufmerkſamkeit mehr auf ſich gelenkt haben, als wohl ſonſt ſolch kleinem 

Geſchmeiß zu teil wird. Die Stirn iſt bei beiden Geſchlechtern breit, feinhaarig, hinten 
mit drei Nebenaugen beſetzt, welche auf einem dreieckigen ſchwarzen Flecke (Scheiteldreieck) 
ſtehen, je nach der Art mehr oder weniger ausgedehnt und vollkommen. Die ſonſtigen 
Formverhältniſſe lehrt unſer Bild. An den verhältnismäßig kurzen Flügeln reicht die 
Randader nur bis zur Spitze; die erſte Längsader iſt einfach, die drei folgenden verlaufen 
ziemlich gerade, und die beiden Queradern nähern ſich einander auf der Flügelmitte; Anal— 

und hintere Wurzelzelle fehlen. In der Ruhe werden die Flügel gleichlaufend dem Hinterleib 
aufliegend getragen. Die zahlreichen Arten laſſen ſich ſchwer unterſcheiden. Das band— 
füßige Grünauge (Chlorops taeniopus) iſt in der Hauptſache glänzend gelb, an 
den ganzen Fühlern und an den Stellen, wo es die Abbildung zeigt, ſchwarz und außer— 
dem noch an Strichelchen vor der Flügelwurzel und an kleinen Fleckchen der bleicheren 
Bruſtſeiten, je einem über den Hüften. Eine Bogenreihe ſchwarzer Börſtchen faßt das 
Schildchen ein. Die Fußglieder der gelben Beine erſcheinen dunkel, die vorderſten ſchwarz, 

haben jedoch bei dem Männchen einen gelben Mittelring. Die Flügel ſind glashell, 
ihre Schwinger weiß. 
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Die weiße Made der Sommerbrut veranlaßt durch ihr Saugen am Halm des Weizens 
(und der Gerſte) eine Verunſtaltung, welche die Engländer als „Gicht“ oder „Podagra“ 
bezeichnen, und die darin beſteht, daß um die flache Furche, welche ſie in der Regel von 
der Ahre bis zum erſten Knoten verurſacht, die Zellen anſchwellen, der Halm wie ge— 

knittert erſcheint, an der gegenüberliegenden Seite weich und dünn bleibt und zur Fäulnis 
neigt. Infolgedeſſen kommt die Ahre entweder gar nicht vollſtändig aus der Blattſcheide 
heraus oder erlangt nicht die volle Entwickelung, wenn fie ſich aus jener mühſam her— 
vordrängt. Die mit 4,5 mm Länge erwachſene Larve verpuppt ſich in der Regel nahe 
dem oberſten Knoten zwiſchen Halm und Blattſcheide, wo man ſie meiſt einzeln antrifft, 
ausnahmsweiſe auch in der Ahre. Nach 17— 21 Tagen Puppenruhe entfaltet ſich die 
Fliege im Auguſt. Das Weibchen legt ſeine Eier jetzt an die Winterſaaten, an welchen 
die Larve in derſelben Weiſe auftritt wie die des Getreideverwüſters, der früher er— 

wähnten Cecidomyia destructor, und unter Umſtänden die zarten Pflanzen noch vor 
Eintritt des Winters tötet. i 

Die Fritfliege (Oseinis frit) ift eine kaum 1,7 mm meſſende, genau ebenſo ge- 

baute, glänzend ſchwarze Fliege, welche nach Haberlands Beobachtungen, in Böhmen 
wenigſtens, drei Bruten zu ſtande bringt, deren erſte die Frühlingsſaaten, die zweite die 
reifenden Haferkörner und die dritte die Winterſaaten beſchädigen ſoll. Beide Arten werden 
in Schweden unter dem Namen „Kornflugan“ zuſammengefaßt, und der von ihnen an⸗ 
gerichtete Schade zeitweilig bis auf 500,000 Kronen berechnet. — Höchſt auffallend wird 
das bisweilen maſſenhafte Schwärmen mancher Grünaugen, ohne daß damit bemerkbare 
Schädigungen durch ihre Larven verbunden ſind. So ſtiegen im Spätſommer 1857 von 
dem Dache eines Hauſes in Zittau dichte Wolken auf und glichen jo täuſchend auf: 

wirbelndem Rauche, daß man mit Spritzen und Waſſer herbeieilte, um das vermeintliche 
Feuer zu löſchen. Die genaue Unterſuchung ergab, daß Millionen der kleinen Chlorops 
nasuta aus einer durch einen abgebrochenen Ziegel entſtandenen Dachlücke hervordrangen 
und den Irrtum veranlaßten. Gleichzeitig fand ſich dieſelbe Fliege in und an einigen 
anderen Häuſern der Stadt in ungeheuern Mengen. In der zweiten Hälfte des Sep- 
tember 1865 traf ich an der Decke einer Sommerwohnung im Harze (Suderode) während 
einiger Tage wahrſcheinlich dieſelbe Art in ſolchen Mengen, daß jene große, ſchwarze 
Flecke zeigte; als es wärmer wurde, kamen die Fliegen an die Fenſter herab und färbten 
dieſe gleichfalls ſtellenweiſe ſchwarz. Ahnliche Wahrnehmungen, wie die erwähnten, gehören 
hier und da nicht eben zu großen Seltenheiten. 

Als wunderliches Fliegenvölkchen empfehlen ſich uns zum Abſchiede die Arten der 

Gattung Phora und ihre nächſten Verwandten. Die kleinen, buckligen Tiere rennen mit 
einer gewiſſen Wut, einem Eifer, deſſen Grund man nicht recht begreift, auf Blättern der 
Gebüſche, an Planken und mitunter auch an Fenſterſcheiben umher, fliegen wenig und 
ohne Ausdauer und kommen in mehr denn 80 Arten über ganz Europa verbreitet vor. 
Der Kopf iſt geſenkt und kurz, der Bruſtkaſten hoch gewölbt und der Hinterleib abſchüſſig, 

wodurch eben das bucklige Anſehen des ganzen Körpers bewirkt wird. Der Kopf trägt kurze, 
warzenförmige Fühler, deren große, bald nackte, bald befiederte Rückenborſte ſich hoch auf: 

richtet; die borſtigen Taſter ſtehen gleichfalls hervor. Durch verlängerte Hüften und breit— 
gedrückte Schenkel erſcheinen die Beine kräftig. Bis zur Mündung der ſtark verdickten 
zweiten Längsader trägt der Vorderrand der großen Flügel Stachelborſten. Bei genauerer 
Betrachtung hat man die eben genannte Ader für die dritte anzuſehen, welche ſich vorn 
öfters gabelt und zwei blaſſe Aſte in die Fläche ſendet; von dem hinteren Aderſtamm 
find nur zwei vorhanden, die Analzelle fehlt ſtets. Die dicke Buckelfliege (Phora in- 
crassata) iſt glänzend ſchwarz, der Hinterleib matt grau, ſein erſtes Glied am Ende 
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weiß gerandet. Die Augen ſind ſehr fein behaart, die glashellen, an der Wurzel gelb— 
lichen Flügel werden nur von vier Längsadern durchzogen, deren erſte (der obere Aſt der 
dritten) mehr gerade erſcheint und nicht 8-förmig gebogen iſt. An den pechſchwarzen 
Beinen, deren vorderſte von der Vorderhälfte der Schenkel an gelblich werden, fällt die 
kräftige Borſtenbewehrung, beſonders auch an den Hüften, bei dieſer Art in die Augen. 
In den meiſten Gegenden Deutſchlands, in Schweden und Rußland kommt die Fliege den 
Sommer und Herbſt hindurch auf Geſträuch und an Planken vor und kriecht in die 
Bienenſtöcke, um den ziemlich erwachſenen Larven in den noch nicht gedeckelten Zellen je 
ein Ei unter die Haut zu legen, und zwar ſo, daß ſie die Legröhre zwiſchen zwei Leibes— 
ringen einführt und das Ei gleichlaufend mit der Längenachſe der Bienenlarve abſetzt, das 
Kopfende desſelben nach dem Kopfende dieſer gelegen. Die Made muß im Ei ſchon faſt voll— 
kommen entwickelt ſein, denn nach 3 Stunden durchbricht ſie die Eihülle und bohrt ſich ſofort 
in den Fettkörper der Bienenlarve ein, von welchem ſie lebt. Sie wächſt ungemein ſchnell; 
48 Stunden nach dem Ausſchlüpfen häutet ſie ſich zum erſten Male, und nun iſt ſie fein 
beſtachelt; 24 Stunden nach der erſten Häutung hat ſie eine auffällige Dicke erlangt; 
nach weiteren 12 Stunden erfolgt die zweite Häutung, und das Wachstum verdoppelt 
ſich, ſo daß ſie 24 Stunden nach dieſer eine Länge von noch nicht 2,5 mm erlangt hat. 

Nach abermals 24 Stunden mißt ſie faſt 3,5 mm, häutet ſich zum drittenmal und iſt voll— 
kommen erwachſen, vorn zugeſpitzt, hinten geſtutzt mit Endborſten und den beiden Luft— 
lochträgern verſehen, die des Vorderrückens treten pyramidenförmig heraus. Ungefähr 
12 Stunden nach der letzten Häutung verändert ſie ihre Richtung in der Bienenlarve, 
welche ſcheinbar geſund iſt, nun gleichfalls ihre Reife erlangt und ſich eingeſponnen hat, 
dreht ſich ebenfalls in ihrer Zelle, dem Deckel den Hinterteil des Leibes zukehrend. Hat 
ſich die Schmarotzerlarve umgewendet, ſo bohrt ſie ſich mitten durch das Leibesende ihres 
Wohntieres, durch den Wachsdeckel, welcher die Zelle verſchließt, läßt ſich herabfallen und 

wird auf dem Boden des Stockes im Mulm zu einem Tonnenpüppchen, oder windet ſich 
zum Flugloch heraus und verwandelt ſich in der Erde. Zwölf Tage darauf kriecht die 

Fliege aus, welche hinter Rindenſchuppen überwintert. Dieſe intereſſanten Beobachtungen 
wurden von Aßmuß angeſtellt. Die verlaſſene Bienenlarve ſtirbt und geht in Fäulnis 
über. Die Phora iſt ſomit ein gefährlicher Schmarotzer unſerer Honigbienen und die Ver— 
anlaſſung der einen Art von ſogenannten „faulbrütigen“ Stöcken. Andere Buckelfliegen 
leben als Larven in faulenden Pflanzenſtoffen, wieder andere wurden als Schmarotzer 
bei Schmetterlingsraupen, Käferlarven und Schnecken angetroffen, ſo daß die Gattung, wie 
in der Bildung des Flügelgeäders, ſo auch in der Lebensweiſe der verſchiedenen Arten 
wenig Übereinſtimmendes bekundet. 

Abweichend von allen bisher betrachteten Mücken und Fliegen ſowohl in Hinſicht auf 
ihre äußere Erſcheinung als auch bezüglich ihrer Entwickelung ſtehen die ſogenannten 
Puppengebärer (Pupipara) einzig unter den Zweiflüglern da, und es ließe ſich von 
ihnen allein ein dickes Buch ſchreiben. Das Weibchen bringt jedesmal nur einen Nach— 
kommen in Form einer Larve zur Welt, welche ſich bis zur Puppenreife im Leibe der 
Mutter entwickelt hat und faſt unmittelbar nach der Geburt wirklich zur Puppe wird, 
weshalb der gewählte Name für dieſe intereſſante Abteilung nicht ganz zutreffend erſcheint. 
Die hierher gehörigen Tiere leben ſämtlich im vollkommenen Zuſtand als Paraſiten auf 
anderen, meiſt warmblütigen Tieren und gliedern ſich in drei Sippen: Lausfliegen, 

Fledermausfliegen und Bienenläuſe. 
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Die Lausfliegen (Öoriacea oder Hippoboscidae) haben einen hornigen, am 
Hinterleib mehr lederartigen und dehnbaren plattgedrückten Körper. Der wagerechte, quer— 
eiförmige Kopf ſchließt ſich mit ſeinem Hinterrand eng an den Bruſtkaſten, trägt an den 
Seiten große Augen, ſehr kurze, walzenförmige Fühler, welche man leicht überſieht, weil 
fie fi) andrücken, und umgibt die Mundöffnung mit einem wallartigen Rande. Den Saug- 
rüſſel bildet hier die Oberlippe und die ſie ſcheidenartig umſchließenden Unterkieferhälften, 
die Unterlippe iſt ſehr kurz, und die Taſter fehlen gänzlich. Die langen Flügel zeigen meiſt 
nur am Außenrande deutliches Geäder, fallen bisweilen leicht aus oder verkümmern, die 

ſehr kleinen Schwinger bleiben immer frei und ſtehen ungewöhnlich tief. Wegen des breiten 

Bruſtbeines rücken die Beine weit auseinander; ihre Schenkel ſind flachgedrückt, die Füße 
kurz und derb, das Endglied am längſten, ſeine zweiteiligen Klauen ſehr kräftig. Durch 
ſolche Bildung werden dieſe Fliegen befähigt, mit ungemeiner Gewandtheit und Schnellig— 
keit vor-, rück⸗ und ſeitwärts am Pelze von Pferden, Hirſchen, Rehen und anderen Säugern, 

zwiſchen den Federn der Vögel umherzulaufen, vielleicht 
richtiger geſagt, umherzukrabbeln. In der Regel lebt eine 
Art auf einem beſtimmten Tiere und ſaugt deſſen Blut, 
nur Lipoptena cervi macht eine Ausnahme: ſolange ſie 
Flügel hat, hält fie ſich als die Ornithobia pallida. 
Meigens bis zum Herbſt auf Vögeln auf, ſpäter (nach 
der Begattung?) verliert das Weibchen die Flügel und 
ſchmarotzt dann auf dem Edelhirſch, Reh und Eber, wo 
man während des Winters flügelloſe Männchen auf der— 
gleichen Weibchen ſitzend finden kann, ohne gepaart zu ſein. 
Im Herbſt fliegt ſie ſtellenweiſe in Wäldern nicht ſelten 
umher, ſetzt ſich in das Geſicht vorbeigehender Menſchen 

IR und an deren Kleider, wie mir ſcheinen wollte, vorzugs— 
Pferde Lausfliege (lippobosea weiſe an braun gefärbte Gegenſtände. Wenn ich mit einem 
e Freunde in von ihnen bewohnte Gegenden kam, wählten 

ſie deſſen braun gefärbten, langfilzigen Hut, während ich immer von ihrer Zudringlichkeit 
verſchont blieb. Ihr Umherkrabbeln im Geſicht gehört durchaus nicht zu den angenehmen 
Empfindungen. 

Der Inhalt des weiblichen Eierſtockes reicht bei der flügelloſen Schafzecke, Teke 
(Melophagus ovinus), zu acht Eiern aus, und die Nachkommenſchaft einer einzelnen 
von allen dieſen Fliegen beſchränkt ſich auf eine nur ſehr geringe Anzahl. Eine große, 
baumartig verzweigte Drüſe ſondert eine Flüſſigkeit ab, welche die in der Entwickelung 
begriffene Larve gierig aufſaugt. Wenn ſie geboren wird, ſtellt ſie einen glatten, ovalen 
Körper ohne jede Gliederung dar, der anfänglich weiß ausſieht und ſich allmählich 
dunkler färht. 

Die Pferde-Lausfliege (Hippobosca equina) behält zeit ihres Lebens die Flügel, 
welche fünf dicke Längsadern am Außenrand kennzeichnen; die erſte iſt doppelt, die zweite 

und dritte ſind einfach, letztere kommt faſt in der Flügelmitte aus der zweiten und trifft 

am Rande mit deſſen Ader weit vor der Flügelſpitze zuſammen, die vierte und fünfte Längs⸗ 
ader erſcheinen in der Nähe der kleinen Querader plötzlich wie abgebrochen, weiterhin ſehr 
blaß. Der Körper iſt glänzend roſtgelb, auf der Scheibe des Mittelrückens kaſtanienbraun, 
am Schildchen blaßgelb; die ungleichen, gezahnten Fußklauen find ſchwarz. Die Neben: 
augen fehlen, der kurze Rüſſel endet ſtumpf. Die Art findet ſich auf Pferden (und Rindern) 
nicht ſelten, beſonders an den haararmen Körperteilen, iſt aber wegen ihrer ſchlüpfrigen 

Oberfläche und der Gewandtheit, nach allen Seiten hin zu entwiſchen, ſchwer zu erhaſchen. — 
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Bei der Gattung Lipoptena laſſen ſich deutliche Nebenaugen erkennen, auf den ſpäter an 
der Wurzel abbrechenden Flügeln aber nur drei zarte Längsadern. Die auf der Haus— 
und Mauerſchwalbe nicht ſeltene Schwalben-Lausfliege (Stenopteryx hirundinis) 
zeichnet ſich durch die ſchmalen, ſichelförmigen Flügel aus, die kaum zum Fluge befähigen 
dürften. Im Juni fand ich einen der zuletzt genannten Vögel, welcher ermattet zur Erde 

gefallen war und ſich greifen ließ. An ſeinem Körper ſaßen 24 Stück der genannten Laus⸗ 
fliege, und zwar ausſchließlich hinten ſtark angeſchwollene, ſchwarz ſchimmernde Weibchen, 

welche dem Legen ſehr nahe ſtanden. 
Wenn die bereits erwähnten Arten in ihrer äußeren Erſcheinung ſchon an die Spinnen 

mahnen, ſo in noch weit höherem Grade die ungeflügelten, langbeinigeren, mit gekrümmter 
und verlängerter Ferſe verſehenen Fledermausfliegen. Auch ihr Körper iſt hornig und 
flachgedrückt, der Kopf becherförmig, ſehr frei beweglich, nach rückwärts in eine tiefe Aus⸗ 
höhlung der Oberſeite des Mittelleibes einſchlagbar. Die Augen ſind punktförmig oder 
gänzlich fehl geſchlagen, die zweigliederigen, fingerförmigen Fühler unter dem Kopfrande 
eingefügt. Der fadenförmige Saugrüſſel zeichnet ſich durch ſehr große, etwas gekeulte Taſter 
aus, die Schwingkolben enden in einen kugeligen Knopf und ſind der Rückenſeite angeheftet. 
Unter und vor der Einlenkung der Mittelbeine ſitzen am Rande einer Aushöhlung zwei 
eigentümliche, kammähnliche Werkzeuge, welche verſchiedene Deutung erhalten haben und, 
wie es ſcheint, hauptſächlich zum Schutze der benachbarten Luftlöcher dienen. Die meiſt 
nur 2,25 - 4,5 mm langen Paraſiten von ledergelber Färbung leben in verſchiedenen Arten 
auf den verſchiedenen Fledermäuſen. Steckt man mehrere in ein Gläschen, an deſſen Wänden 
ſie nicht haften können, ſo ſuchen ſie ſich aneinander zu halten und zappeln ſo lebhaft, 
daß es beinahe ſcheint, als flögen ſie im Kreiſe umher. 

Die verſchiedenen beſprochenen Sonderbarkeiten finden ſich am auffallendſten bei der 
flügel⸗, ſchwinger- und augenloſen Bienenlaus (Braula coeca, Fig. G, S. 218), welche 
auf der Honigbiene ſchmarotzt und mit der erſten Larvenform der Maiwurmkäfer (Meloë) 
nicht verwechſelt werden darf. Ihr Kopf iſt deutlich vom Bruſtſtück getrennt, ſenkrecht, drei— 
eckig, mit feinen gelblichen Börſtchen bedeckt, das Untergeſicht von der Stirn durch eine 
dunklere, wenig erhabene Kante getrennt, in der Mitte mit einer ſchwachen Linie bezeichnet, 
unten tief ausgeſchnitten. Hier liegt das hornige, halbmondförmige Kopfſchild, beiderſeits, 
etwas nach unten, die kurzen, kolbigen Taſter und zwiſchen ihnen der kurze, häutige Rüſſel: 
die von den Kinnladen röhrig eingeſchloſſene Oberlippe. Genau da, wo bei anderen Fliegen 
die Augen ſtehen, finden ſich zwei große Gruben, in welche die dreigliederigen Fühler bis 
zum beinahe kugeligen, eine gefiederte Rückenborſte tragenden Endglied verſenkt ſind. Die 
drei Bruſtringe verſchmelzen zu einem gemeinſchaftlichen kurzen Mittelleib, welcher vorn 
kaum breiter als der Kopf wird, nach hinten ſich aber ſchwach erweitert und kein Schild— 
chen unterſcheiden läßt; an ſeiner Unterſeite treten die Hüften näher zuſammen als bei 
den übrigen Pupiparen. Die Beine unterſcheiden ſich wenig voneinander, auch nicht in 
der Länge, beſtehen aus dicken Schenkeln, etwas gebogenen Schienen, fünf Fußgliedern, 
deren vier erſte quer ſind, das fünfte ſtark erweitert iſt und an ſeinem Vorderrand etwa 
30 borſtenartige Zähnchen trägt, welche ſich zu einem Kamme aneinander reihen und ein— 
geſchlagen werden können; ſie vertreten die Stelle der Klauen. Vor ihnen, alſo der Außen— 
ſeite des letzten Fußgliedes angeheftet, ſitzen noch zwei dünngeſtielte, kolbige Hautläppchen 
mit Drüſenhärchen. Der Hinterleib endlich wölbt ſich hoch eiförmig und wird von fünf 
Ringen zuſammengeſetzt. Der Körper iſt mit Ausſchluß der honiggelben Fühler glänzend 

rotbraun, hart und 155 mm lang. 
Das eben beſchriebene Tierchen lebt meiſt einzeln auf Honigbienen, Arbeitern, Drohnen, 

am liebſten jedoch, wie es ſcheint, auf der Königin, welche manchmal von größeren Mengen 
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bewohnt wird und bald wieder aufs neue damit beſetzt geweſen ſein ſoll, nachdem man die 
alten entfernt hatte. Die Bienenlaus wählt das Rückenſchild zu ihrem Tummel: und Weide⸗ 

platz, wandert bisweilen auch bei der nahen Berührung, welcher die Bienen im Stocke 
ausgeſetzt ſind, von einer zur anderen über. Wenn ſie ſich mit dem Rüſſel dort feſtgeſogen, 
ſitzt ſie ſtundenlang auf einem Fleck, entfernt von ihrem Wirte ſtirbt ſie nach einigen 
Stunden, und nur die jungen, eben aus der Puppe entſchlüpften Bienenläuſe beſitzen mehr 

Lebenszähigkeit, weil ſich ihnen nicht immer gleich die Gelegenheit bietet, eine Biene zu 
beſteigen. Da nämlich das Weibchen, welches in ſeinem doppelten Eierſtock nur vier 
Keime birgt, die von ſeiner Milchdrüſe im Innern geſättigte, reife Larve fallen läßt, dieſe 
mithin für gewöhnlich auf den Boden des Stockes, mitunter auch ins Freie gelangt: ſo 
muß der vollkommene Kerf die zufällige Annäherung einer Biene erwarten. Bei der Geburt 
iſt die Larve weiß und weich, verhärtet aber und dunkelt nach kurzer Zeit, ſo daß man 
nachher ein elfgliederiges Tönnchen vor ſich zu haben meint, wenn man es unter dem 
Mikroſkop betrachtet. Ungefähr 14 Tage ſpäter hat die Fliege ihre Ausbildung erlangt. 
Man kennt bisher nur dieſe einzige Art, die in ganz Deutſchland, Frankreich und Italien 
vorkommt, in Rußland, mit Ausnahme der Oſtſeeprovinzen, noch nicht beobachtet zu 
ſein ſcheint. 

Schon Degeer und andere Forſcher nach ihm haben die Flöhe nicht mit den Fliegen 
vereinigen, ſondern zu einer ſelbſtändigen Ordnung als Suctoria oder Aphaniptera 

erheben wollen, und mit vollem Rechte; denn die einfachen Augen, die hinter denſelben 
entſpringenden Fühler, welche ſich in eine Furche verſtecken können, der mit ſeinen Hinter⸗ 
rändern über den Vorderrücken übergreifende Kopf, die drei bei keinen anderen Inſekten 

voneinander geſchiedenen Thoraxringe mit je einem Paar von Luftlöchern und der voll— 
ſtändige Mangel der Flügel ſcheiden ſie weſentlich von den Zweiflüglern. Trotzdem fügen 
wir ſie hier anhangsweiſe bei, namentlich um Raum zu ſparen und weil wir dann auch 
die ſpäter zu erwähnenden Strepſipteren mit demſelben Rechte als beſondere Ordnung 
aufführen müßten. Der ſeitlich zuſammengedrückte Körper und die beſtachelten kräftigen 
Beine, deren Hüften ungemein weit vortreten, vollenden das Bild der Flöhe, deren Sprung⸗ 
fertigkeit von keinem zweiten Tiere nur annähernd erreicht wird. 

Glücklich drum preiſ' ich den lockeren Geſellen, 

Pulex, den Turner im braunen Trikot, 

Wenn er in Sprüngen, verwegenen, ſchnellen, 

Himmelhoch jauchzet friſch, fromm, frei und froh! 

Die Flöhe leben ſchmarotzend auf warmblütigen Tieren und nähren ſich von deren 
Blute, ihre Larven dagegen von allerlei faulenden Stoffen, beſonders vom Miſte. Früher 

rechnete man alle zu einer Art, es iſt aber erwieſen, daß faſt jedes von Flöhen bewohnte 
Tier ſeine eigne beherbergt, ſo daß neuerdings nicht nur zahlreiche Arten, ſondern auch 
mehrere Gattungen aufgeſtellt werden mußten und eine Scheidung in zwei Familien, Pulici- 
dae und Sarcopsyllidae, gerechtfertigt erſchien. Zu erſterer gehört der nebenſtehend ab— 
gebildete gemeine Floh (Pulex irritans) des Menſchen, als Weltbürger hinreichend 
bekannt und beſonders von reizbaren, empfindlichen Naturen gefürchtet. Die Mundteile 
ſind in ihrer Gliederung abgebildet; es ſei nur noch darauf aufmerkſam gemacht, daß die 
Kiefertaſter aus vier Gliedern beſtehen, während fie bei anderen Arten wieder anders ge- 
bildet ſind. Im Auguſt und September werden dieſe Tiere beſonders läſtig und in warmen 

Ländern mehr noch als in unſeren gemäßigten Himmelsſtrichen. Ein befruchtetes Weibchen 
legt etwa 12 verhältnismäßig große, länglich ovale Eier zwiſchen die Ritzen der Dielen oder 
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in ſtaubige, ſchmutzige Ecken. Dergleichen Brutſtätten, beſonders in Kinderſtuben, aber auch 
in neugebauten Häuſern, haben vorzeiten zu dem Glauben Anlaß gegeben, die Flöhe 
entſtänden aus Sägeſpänen unter den Dielen, wenn ſie mit Harn begoſſen würden. Das 
Richtige bei dieſer Sache bleibt, daß Stubenkehricht, der an vielen Orten mit feuchten 
Sägeſpänen, welche man vorher zum Sprengen gegen den Staub anwendete, gemengt iſt, 
eine beſondere Anziehungskraft für die von Eiern geſchwellten Weibchen ausübt. Im Sommer 
genügen 6 Tage, während des Winters im geheizten Zimmer die doppelte Zeit, um im 
Ei die Larve (Fig. 2) zur Entwickelung zu bringen. Sie erſcheint als ſchlankes, weißes 

Würmchen mit Fühlern und zwei Freßſpitzen, aber ohne Augen. Zwei Nachſchieber am Leibes— 
ende und ſeitliche Börſtchen unterſtützen ihre ſchlangenartigen Windungen und bringen ſie 
ziemlich ſchnell von der Stelle. Röſel fütterte ſie mit Stubenfliegen, getrockneter, auf 
angefeuchteten Mulm geſchabter Blutmaſſe und dergleichen, wodurch ſie ſich ſichtlich färbten. 

Gemeiner Floh (Pulex irritans): 1) Ei, 2) Larve, 3) Puppe, 4) der Floh: a Oberlippe, b Kinnbacken, e Taſter der 

Unterlippe, d dieſe ſelbſt, e Taſter der nicht ſichtbaren Kinnladen. Alles vergrößert. 5) Kraftleiſtungen dreſſierter Flöhe. 

Nach 11 Tagen ſind ſie erwachſen, geben den Unrat von ſich, werden wieder weiß und 
bereiten ſich an ihren Aufenthaltsorten eine kleine Höhlung zur Verpuppung. Wenn die 
Made ihre Haut abgeſtreift hat, welche ſich hinter ihr findet, iſt ſie zu einer weißen, munteren 
Puppe (Fig. 3) mit zwei zangenartigen Schwanzſpitzen geworden, an der man die einzelnen 
Teile des künftigen Kerfes wohl unterſcheidet. Nach und nach färbt ſie ſich dunkler, bis 
im Sommer nach 11 Tagen der gewandte „Turner“ daraus hervorkommt. Somit währt 
die ganze Verwandlung etwa 4, im Winter unter günſtigen Verhältniſſen 6 Wochen. Der 
Neugeborene bedient ſich ſofort ſeines Vorteiles, der kräftigen Hinterbeine, und vom Blut— 
durſt getrieben (er kann lange hungern, ſticht aber dann um ſo empfindlicher), ſucht er in 
langen Sätzen den Gegenſtand, der ihm Nahrung bietet. Da er unter Menſchen und 
Tieren geboren wurde, jo dürften feine Bemühungen bald belohnt werden. Mit meiſter⸗ 
hafter Fertigkeit bohrt er ſeine ſpitzen Klingen ein und ſaugt in vollen Zügen, ſtets der 
Gefahr ausgeſetzt, in ſeinem Behagen geſtört zu werden, oder gar ſeine Luſt mit dem Leben 
büßen zu müſſen. Hat er ſich wacker durchſchmarotzt, iſt er den allabendlich auf ihn an— 
geſtellten Jagden glücklich entgangen, und hat er den Gegenſtand ſeiner tieriſchen Liebe 
gefunden (die Männchen ſind bedeutend kleiner als die Weibchen und ſitzen bei der Be— 
gattung auf dieſen), ſo erfüllt er den Lauf der Natur. 

Bekanntlich gibt es Leute, welche ſich durch Abrichten von Flöhen (Anſpannen der— 
ſelben an kleine Wagen ꝛc.) ihren Lebensunterhalt verſchaffen. Indem ſie die Tiere längere 
Zeit in flache Döschen einſperren, wo ſie ſich bei Springverſuchen jedesmal derb an den 
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Kopf ſtoßen, gewöhnen ſie ihnen dieſe Unart ab, und durch Anſetzen an einen ihrer Arme 
belohnen ſie einen jeden nach der Vorſtellung ſtets mit ſo viel Blut, als er trinken mag. 
Wir haben hierin einen neuen Beweis dafür, daß den Tieren, den unbedeutenden Kerfen, 
eine gewiſſe höhere geiſtige Fähigkeit innewohnt, welche unmöglich durch den bloßen Natur: 
trieb erklärt werden kann, wie von gewiſſen Seiten verſucht wird. 

Die Verkümmerung der Augen oder ihr gänzliches Fehlen, die Form des Kopfes, Vor— 

handenſein oder Mangel von Stachelkämmen auf dem Rücken der Leibesglieder, die Form 
des letzten, dritten Fühlergliedes und anderes ſind in Betracht zu ziehen, um die bisher 
näher bekannt gewordenen Arten, ungefähr 20 an der Zahl, zu unterſcheiden. 

Die zweite Familie der Sarcopsyllidae iſt zunächſt auf den Sandfloh, Chigger, 
Nigua, Bicho (Sar copsylla penetrans) oder wie dieſer im tropiſchen und ſubtropiſchen 
Amerika und Afrika gefürchtete Kerf noch heißen mag, gegründet. Er findet ſich überall in 
der Nähe menſchlicher Wohnungen oder verlaſſener Wohnſtätten, wo Trockenheit und Wärme, 
die er beide liebt, nicht fehlen. Nur die befruchteten Weibchen bohren ſich in die Haut 
warmblütiger Tiere und der Menſchen, hier vorzugsweiſe unter die Nägel der Füße oder 
an anderen Stellen dieſes Körperteiles ein; die Männchen und nicht befruchteten Weibchen 
nähren ſich vom Blute wie die anderen Flöhe; ihre Körperfarbe iſt, abgeſehen vom durch— 
ſcheinenden, dunkeln Darminhalte, gelblich, bei den eingebohrten faſt rein weiß. Anfangs 
gleichen die beiden Geſchlechter einander an Größe und meſſen durchſchnittlich 1 mm, alſo 
die Hälfte unſeres gemeinen Flohes, können ſpringen, aber nicht ſo weit und hoch wie 
dieſer, und geben ungefähr dasſelbe Bild wie er, nur mit dem Unterſchied, daß der ver— 
hältnismäßig große Kopf auf der oberen und vorderen Seite eckig, das letzte Fühlerglied 
ohne Einſchnitte und die Mittelleibsringe ſehr ſchmal ſind; auch die Bildung der Mund— 
teile weicht etwas von der der Puliciden ab, ſowie die Anzahl der Luftlöcher, welche dem 
zweiten und dritten Hinterleibsgliede fehlen. Solange das eingebohrte Weibchen ungeſtört 
in der nicht durch Druck und Reiben gereizten Haut ſitzt, ſchwillt es im Hinterleib bis zur 
Größe einer kleinen Erbſe (5 mm) im Durchmeſſer an, verbleibt in dieſem Zuſtand eine 
längere Zeit und bringt weiter keine bemerkbaren Nachteile, als ein leichtes Jucken und 
Erröten der Stelle hervor. Durch Reiben und Kratzen der juckenden Stelle ſteigert ſich 
indes die Entzündung bedeutend und hat bei Vernachläſſigung die Wirkungen, welche von 
faſt allen Berichterſtattern angegeben werden, beſonders auch darum, weil ein zweites und 

drittes Weibchen eine ſolche Stelle für beſonders geeignet findet, ſich daneben anzuſiedeln. 
Bösartige Eiterungen und dazu kommender Brand nötigen, die Zehen abzunehmen, und haben 
ſogar in einzelnen Fällen den Tod zur Folge gehabt. Das Anſchwellen des in die Haut 
eingeniſteten weiblichen Flohes geht ſehr raſch vor ſich, erſt aber muß er ſich bis zur After⸗ 
ſpitze eingearbeitet haben, welche nach außen den Verſchluß ſeiner Wohnung bildet. Die 
ſehr zahlreichen Eizellen, die ſich in den cylindriſchen Schläuchen des einfach gegabelten 
Eierſtockes befinden, entwickeln ſich nun hier allmählich in der Weiſe, daß das reifſte Ei 
ſtets neben dem Ausgang liegt und durch den Druck der übrigen nachwachſenden Eier 
hervorgetrieben wird. Das Muttertier bleibt, wenn es nicht geſtört wird, an ſeinem Wohn: 
ſitz ſo lange unverändert, bis alle Eier abgeſetzt ſind, die mithin herausſpringen und nicht 
in den Körper des Wohntieres gelangen, wie ſich aus der vorher beſchriebenen Ruhelage 
des häuslich eingerichteten Flohes ergibt. Hierauf ſtirbt, wie zu erwarten ſteht, der mütter⸗ 
liche Körper ab und fällt heraus. Die weitere Entwickelung und Verpuppung der Larven 
bietet keine weſentlichen Verſchiedenheiten von dem Hergang bei unſerem Flohe. 

Unter allen Umſtänden iſt es nicht geraten, feine Haut geduldig als Wohnung für 
das legende Weibchen herzugeben, denn es gehört immer eine gewiſſe Willensſtärke dazu, 
um da nicht zu kratzen, wo es juckt; überdies kann der Druck von außen, wie wir ſahen, 
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die Wunde verſchlimmern, und endlich weiß nicht ein jeder im voraus, wie widerſtands— 
fähig ſein Körper gegen dergleichen Verwundungen iſt. Darum werden für die Bewohner 
jener Gegenden durch die Erfahrung gelehrte Vorſichtsmaßregeln unerläßlich. Den im Ein— 

bohren begriffenen Floh zu verfolgen, wird nicht angeraten, weil er ſich mit ſeinen Mund— 

teilen in ſeinem Eifer, ein gutes Plätzchen zu erlangen, weiter arbeitet und daher leicht 
zerreißt und nur ſtückweiſe herausgebracht wird, was die Wunde verſchlimmern würde. 
Vielmehr läßt man ihn ſich erſt feſtſetzen und hebt ihn dann, wenn er ſchon im Anſchwellen 
begriffen iſt, vorſichtig aus der Wunde, hütet ſich aber wohl, den jetzt dünnwandigen, an— 
geſchwellten Hinterleib zu zerreißen, da unter allen Umſtänden ein von ihm zurückbleibender 
Teil der wunden Stelle Nachteile bringen würde. Wenn wir übrigens von ſolchen Ge— 
ſchichten hören, ſo wollen wir nicht murren und in Demut die Quälereien hinnehmen, zu 
denen unſer Floh uns verdammt: ſie ſind läſtig, aber unter Umſtänden ſogar vielleicht 
heilſam und nie gefahrbringend. Schließlich ſei noch bemerkt, daß der Sandfloh 1873 
durch ein Segelſchiff von Bahia nach Afrika verſchleppt worden iſt und ſich hier in kurzer 
Zeit am Kongo und in Gabun angeſiedelt hat. 

Aus dieſer Familie iſt noch eine weibliche Sarcopsylla gallinacea am Huhne auf 
Ceylon, das Weibchen der Rhynchopsylla pulex aus Südamerika und der Vermipsylla 
Alakurt auf Pferden, Schafen, Kamelen in den Thälern von Tiénſchan bekannt. Nähere 
Auskunft über die Flöhe gibt O. Taſchenberg in ſeiner Halle 1880 erſchienenen Mono— 
graphie: „Die Flöhe. Die Arten der Inſektenordnung Suctoria; mit vier lithographi— 
ſchen Tafeln.“ 



Fünfte Ordnung. 

Die Netz oder Gitterflügler (Neuroptera). 

Linns vereinigte bei Begründung der nunmehr zu beſprechenden Ordnung alle die— 
jenigen Kerfe, deren Flügel der Benennung gemäß von einem mehr oder weniger voll— 
ſtändig gegitterten Adernetz durchzogen werden, und deren Körperbeſchaffenheit in den 
weſentlichen übrigen Punkten, beſonders in der Bildung der Mundteile und dem loſeren 
Zuſammenhang des vorderſten mit den beiden folgenden Bruſtringen übereinſtimmt. In⸗ 
folge davon wurden Kerfe mit außerordentlich zierlichem Maſchennetz, wie die Waſſer⸗ 

jungfern und einige Verwandte, deren Verwandlung die drei Hauptſtufen einer voll- 
kommenen nicht erkennen läßt, zu anderen geſtellt, bei welchen dies der Fall iſt. Man 
fühlte dieſen Übelftand und erklärte die ganze Ordnung wegen der Verſchiedenartigkeit 
ihrer Beſtandteile für eine Übergangsgruppe. Doch laſſen ſich, beſonders auch im Einklang 
mit dem inneren Bau, die Netzflügler mit unvollkommener Verwandlung ausſcheiden und 

zu der folgenden Ordnung ziehen, wie dies hier nach Erichſons Vorgang geſchehen und 
wodurch der Vorteil erlangt worden iſt, daß nun dieſe wie die folgende Ordnung eine 
ſchärfere Unterſcheidung zuläßt, als bisher unter vorwaltender Berückſichtigung der Flügel- 

bildung möglich war. Ohne daß wir alſo den alten, üblichen Namen fallen laſſen, werden 
hier mit der angegebenen Beſchränkung unter den Netzflüglern alle diejenigen Inſekten 
begriffen, welche eine vollkommene Verwandlung beſtehen, beißende, größten— 
teils jedoch ſchwach entwickelte Mundteile, eine freie Vorderbruſt und gleich— 
artige, häutige Vorder- und Hinterflügel haben. 

Abgeſehen von der nicht eben ſehr in die Augen fallenden freien Vorderbruſt ſtimmen 
die Merkmale dem Wortlaute nach mit denen der Hautflügler überein, und doch wird man 
nicht leicht die Glieder beider Ordnungen miteinander verwechſeln können. Die Gitter⸗ 
flügler, ſämtlich langgeſtreckte Kerfe, find zarter, weicher Natur, und keine einzige Art 
wird von ſo feſter Chitinmaſſe bedeckt, wie die Hautflügler bis zu der kleinſten Art hinab. 
Hiermit im Zuſammenhange ſteht auch die Entwickelung der Mundteile, welche ihrem Baue 
nach mit Recht zu den beißenden zählen, häufig aber ihrer Weichheit wegen nicht zum 
Beißen gebraucht werden können. Weiter laſſen die mit bedeutend zahlreicheren Zellen ver— 
ſehenen, meiſt viel geſtreckteren, unter ſich faſt gleichen Flügel ſowie die Bildung des Mittel⸗ 
leibes unmöglich eine Verwechſelung zwiſchen den Gliedern beider in Rede ſtehenden Ord— 

nungen zu. Eher könnte es dem Unkundigen begegnen, gewiſſe Gitterflügler, deren Flügel 
durch bunte Haare gemuſtert erſcheinen, für Kleinfalter zu halten. Mögen auch bei beiden 
die Mundteile verkümmern, jo gehört doch wenig Scharfblick dazu, den weſentlichen Unter: 

ſchied dieſer und überdies noch die Verſchiedenheiten in der Geſtaltung des Bruſtkaſtens zu 
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erkennen, und jeden Zweifel zu beſeitigen, ob man ein Neuropteron oder ein Mikrolepi⸗ 
dopteron vor ſich habe. Die vollkommenen Inſekten dieſer von der folgenden Ordnung 
allemal mit Sicherheit zu unterſcheiden, kann mit Schwierigkeiten verbunden ſein, weil 
eben das Hauptmerkmal beider in der Verwandlung beſteht, die man dem vollendeten Kerb— 
tier leider nicht anſieht. Wenn man ſich aber merkt, daß die Waſſerjungfern und Ein— 
tagsfliegen mit ihren nicht zu verkennenden nächſten Verwandten nur eine unvollkommene 
Verwandlung beſtehen und mithin nicht mehr dieſer, ſondern der folgenden Ordnung bei— 
gezählt werden, ſo ſchwindet auch dieſe Schwierigkeit, und der in Rede ſtehenden Ordnung 

ſind die erkennbaren Grenzen gezogen. Sie iſt die kleinſte von allen, umfaßt durchſchnitt— 

lich 1000 Arten und fehlt auch in den früheren Schöpfungsperioden nicht. In den älteren 
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Gemeiner Ameiſenlöwe (Myrmeleon formicarius): a Imago, b Larve, e ausſchlüpfende Puppe. Natürliche Größe. 

Schichten treten die verſteinerten Überrefte nur ſparſam auf, was bei der Zartheit des 

Baues dieſer Kerfe nicht wundernehmen darf, im Bernſtein dagegen haben ſie ſich ziemlich 
zahlreich erhalten. 

Die intereſſanten Ameiſenlöwen (Myrmeleon oder, richtiger gebildet, Myrmeco- 

leon) erkennt man leicht an den kurzen, plattgedrückten, nach vorn keulenförmig erweiterten 
Fühlern und an den langgeſtreckten, in eine Spitze ausgezogenen, unter ſich faſt gleichen 
vier Netzflügeln; die Spitze dieſer und die Fühlerbildung ſind die beiden ſofort in die Augen 
ſpringenden Unterſcheidungsmerkmale zwiſchen dieſen Kerfen und den in der Körpertracht 
am nächſten ſtehenden Waſſerjungfern. Die runden, ungeteilten Augen quellen ſtark her: 
vor und laſſen den kurzen Kopf breit erſcheinen, ſeine hornigen Kinnbacken befähigen ſehr 
wohl zum Beißen. Das zweite und dritte Glied der unter ſich gleich gebildeten Füße iſt 
viel kürzer als das erſte, und die Endſporen der Schienen biegen ſich nicht hakig um. Beim 
gemeinen Ameiſenlöwen oder der Ameiſenjungfer (Myrmeleon formicarius) 
bilden einige dunkle Fleckchen auf den Flügeln, die abwechſelnd heller und dunkler gefärbten 
Adern derſelben und die im Vergleich zu Kopf und Mittelleib zuſammengenommen kürzeren 
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Fühler die Artenmerkmale. Das ganze Tier iſt vorherrſchend grauſchwarz, an Kopf und 

Bruſtkaſten gelbfleckig, an den Hinterrändern der Leibesringe ebenfalls licht- und an den 
Beinen gelbbraun. Es hält ſich vorzugsweiſe in den Nadelwäldern des mittel- und ſüd⸗ 
deutſchen Sandlandes auf und ſchwärmt vom Juli bis in den September. Am Tage ſitzt 
es ſtill mit dachartig über den Hinterleib gelegten Flügeln, wenn aber die Sonne ſinkt, 
wird es lebendiger und bewegt ſich in langſamem, taumelndem Fluge, Nahrung und ſein 
anderes Ich ſuchend. An ſonnigen Hängen, beſonders unter dem Schutze hervorſtehender 
Baumwurzeln, ſchlägt die Larve ihre Wohnung auf, welche in einem kleinen Trichter be- 

ſteht, in deſſen Grunde ſie verſteckt, mit emporgeſtreckten Zangen auf Beute lauernd, ſitzt. 
Dieſe beſteht in Ameiſen und anderen Kerfchen, welche durch einen Fehltritt in den Trichter 
hinabrutſchen. Sofort werden fie ergriffen und ausgeſogen. Wir ſehen ſie, dieſe drohen- 
den Zangen, in der umſtehenden Abbildung und würden bei näherer Unterſuchung ihren 
merkwürdigen Bau richtig deuten. Der obere Teil derſelben ſtellt den innen dreizähnigen 
Oberkiefer dar, welcher an der Unterſeite ausgehöhlt iſt, um die feinen, borſtenförmigen 
Unterkieferhälften aufzunehmen, mit welchen zuſammen das Saugwerk hergeſtellt iſt. Die 
Taſter an letzteren fehlen, die der Lippe dagegen beſtehen aus einem auffallend großen, 
elliptiſchen Grundgliede, dem drei kleinere, cylindriſche Glieder folgen, und befinden ſich 
nicht zwiſchen den Kiefern vorwärts gerichtet, ſondern ſeitlich unter ihnen. An den Ecken 
des großen, nahezu herzförmigen Kopfes ſitzen je ſieben Augen und Fühler, welche die Länge 
der Lippentaſter nicht erreichen. Die Beine enden in zwei große Krallen ohne Haftlappen. 
Am plumpen Körper fallen der halsartig verdünnte Vorderbruſtring, die ſtarke Behaarung, 
welche ſeitwärts an Warzen büſchelartig auftritt, und die bucklige Höhe der Hinterleibs— 
wurzel ſogleich in die Augen. Das letzte kugelige Leibesglied läuft nicht in Hornplättchen, 
ſondern in beborſtete Warzen aus. 

Der eben beſchriebene „Ameiſenlöwe“ legt unter ſtoßweißen, rückwärts gerichteten Be— 
wegungen ſeinen Trichter an. Er beginnt den Bau mit einem kreisförmigen Graben, 
deſſen Größe durch ſeine eigne bedingt wird, und deſſen Außenrand gleichzeitig den der 
künftigen Wohnung abſteckt. In der Mitte ſteht demnach ein ſtumpfer Sandkegel, welchen 
er auf eine ebenſo fördernde wie ſinnreiche Weiſe zu beſeitigen verſteht. Er wühlt ſich 
da, wo er den erſten Kreis eben vollendete, mit dem Hinterleib in den Sand, und in einer 

immer enger werdenden Schraubenlinie zurückweichend, bringt er mit dem nach innen 
liegenden Vorderfuß den Sand auf ſeinen breiten, ſchaufelartigen Kopf und wirft ihn mit 
demſelben ſo gewandt und mit ſolcher Gewalt über den Außenrand des erſten Grabens, 
daß er mindeſtens 5 em weit wegfliegt. Dann und wann ruht er aus; iſt er aber bei 

der Arbeit, ſo erzeugen die flinken Bewegungen einen ununterbrochenen Sandregen. Der 
innere Kegel nimmt mit jedem Umgang immer mehr ab, wie ſich von ſelbſt verſteht, und 
ſchwindet vollſtändig mit der Ankunft des kleinen Minengräbers im Mittelpunkt, wo er 
ſich mit Ausſchluß der Zangen einwühlt und Platz greift. Um ſich die Arbeit, welche eine 
bedeutende Muskelkraft in Anſpruch nimmt, zu erleichtern, geht er nicht von Anfang bis 
zu Ende in derſelben Richtung, ſondern dreht ſich von Zeit zu Zeit um, damit einmal das 
linke Bein Handlangerdienſte verrichte, wenn es bisher das rechte gethan hatte. Kommen 
gröbere Sandkörner in den Weg, was nicht ausbleibt, ſo werden ſie einzeln aufgeladen, 
noch größere, welche ſich nicht werfen laſſen, wohl gar auf dem Rücken hinausgetragen. 
Man hat beobachtet, daß in dieſer Hinſicht mißlungene Verſuche öfter wiederholt wurden, 
und daß erſt dann, wenn ſich alle Bemühungen erfolglos zeigten, ein anderer Platz in der 
Nachbarſchaft ausgeſucht wurde, um hier die Arbeit in Erwartung eines glücklicheren Er— 
folges von vorn zu beginnen. Weil der Körperbau den Ameiſenlöwen zu weiteren Wande— 
rungen nicht befähigt, ſo ſorgte die umſichtige Mutter ſchon dafür, daß ſie nur an ſolchen 
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Stellen ihre Eier in den Sand ausſtreute, wo der Nachkommenſchaft die Möglichkeit ge— 
geben iſt, den zum ferneren Gedeihen nötigen Bau ausführen zu können. Es bedarf wohl 
kaum der Erinnerung, daß der Ameiſenlöwe nicht einen und denſelben Trichter für immer 
bewohnt; wird er größer, ſo bedarf er eines umfangreicheren, ganz abgeſehen von Un— 
glücksfällen mancherlei Art, welche denſelben zerſtören, oder von dem Mangel an Nahrung, 
welche zur Anlage eines neuen auffordern. Der Trichter einer erwachſenen Larve mißt 
5 cm in die Tiefe und etwa 7,8 cm im Durchmeſſer des oberen Randes, doch ſind dieſe 
Verhältniſſe nicht beſtändig und richten ſich gewiß teilweiſe nach der Beſchaffenheit des 
Bodens. Nicht immer erlangt der unten im Grunde des Trichters verborgene Räuber ſeine 
Beute ohne Mühe und Kraftanſtrengung; eine kleine Raupe, Aſſel, Spinne oder andere 

größere Tiere, welche ſo unglücklich waren, in den Abgrund zu rutſchen oder durch einen 
Sandregen zum Herabgleiten gebracht wurden, wenn für ſie noch Ausſicht vorhanden war, 
ſich oben zu erhalten, ſetzen natürlich mehr Widerſtand entgegen und wehren ſich tapferer 
als eine Ameiſe oder ein ihr gleich großes Käferchen. Bonnet erzählt ein intereſſantes 
Beiſpiel, welches nicht minder die Zähigkeit des Ameiſenlöwen als die rührende Fürſorge 
einer Spinne für ihre Eier bekundet. Eine Art (Pardosa saccata) dieſer ſo mörderiſchen 
Geſellſchaft lebt unter dürrem Laube und zwiſchen Gras und iſt leicht an dem weißen, faſt 
erbſengroßen Eierſack zu erkennen, den ſie im Frühjahr an dem Bauche angeklebt mit ſich 
herumträgt und mit mehr Angſtlichkeit überwacht als der größte Geizhals ſeinen Geld— 
haufen. Ein ſolches Spinnenweibchen trieb Bonnet in die Grube eines erwachſenen 
Ameiſenlöwen. Dieſer ergriff den Eierſack ſchneller, als die Spinne dem gefährlichen Winkel 
entrinnen konnte. Er zog nach unten, ſie nach oben, und nach heftigem Kampfe riß zuletzt 
der Sack ab. Die Spinne war indes keineswegs geſonnen, ihren Schatz im Stiche zu laſſen. 

Sie faßte ihn mit den kräftigen Kiefern und verdoppelte die Anſtrengungen, ihn dem 
Gegner zu entwinden. Aber trotz aller Gegenwehr und allen Strampelns ließ ihn zuletzt 
der überlegene Feind unter dem Sande verſchwinden. Mit Gewalt mußte ſich jetzt Bonnet 
in das Mittel ſchlagen, damit die unglückliche Mutter nicht ihrer zukünftigen Brut zuliebe 
auch noch ein Opfer des Siegers werde; denn freiwillig ging ſie nicht von der Stelle, wo 
ſie ihr Teuerſtes begraben wußte, und wäre jedenfalls ſpäter auch noch verſpeiſt worden. 

Mit einer Biene, welcher man die Flügel ausgeriſſen hat, balgt ſich der Ameiſenlöwe eine 

Viertelſtunde umher, und wirft man ihm ſeinen Bruder vor, ſo gilt ihm das auch gleich: 
er, feſt im Sande ſitzend, befindet ſich ſtets im Vorteil. Die ausgeſogenen Tierleichen werden 
herausgeſchleudert, damit ſie ihm nicht im Wege ſind. So müſſen Ausdauer und Schlau— 
heit erſetzen, was dem Ameiſenlöwen durch den Mangel anderer Naturanlagen verſagt 
worden iſt. | 

Mit Anfang Juni beginnen ſich die erwachſenen Larven zu verpuppen. Zu dem Ende 
graben ſie ſich etwas tiefer unter die Spitze ihres Trichters ein, ziehen das Ende ihres 
Hinterleibes wie ein Fernrohr in eine weiche, bewegliche Röhre aus und ſpinnen damit 
weißſeidene Fäden, welche die benachbarten Sandſchichten in Form einer lockeren Kugel zu— 
ſammenhalten. Die Innenwand iſt zart und dichter austapeziert. Nun reißt die Larven— 

haut im Nacken und die Puppe drängt ſich daraus hervor. Sie iſt ſchlanker als die Larve, 
gelblich von Farbe und braun gefleckt; die Scheiden der Flügel, Füße und Fühler hängen 
frei an ihr herab, wie bei jeder gemeißelten Puppe, und der ganze Körper ruht in ge— 
krümmter Lage, damit ihm der Platz in der hohlen Kugel nicht mangele. Ausgebrütet 
durch den oft glühend heißen Sand, ſprengt nach 4 Wochen das fliegende Inſekt ſeine 
Puppenhülſe und nimmt ſie beim Ausſchlüpfen zur Hälfte aus dem vorher durchbohrten 

Gehäuſe mit heraus. Die ſchlanke „Ameiſenjungfer“ erblickt das Licht der Welt nur in 
den Abendſtunden, zum ſicheren Belege für ihre nächtliche Lebensweiſe. Ich hatte in einem 
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Sommer zahlreiche Kugeln eingetragen und fand allabendlich bis 8 Stück Neugeborene in 
der Schachtel, konnte aber ſicher darauf rechnen, daß am anderen Morgen einige davon 

verſtümmelt waren, wenn ich ſie über Nacht beiſammen ließ. Die wenigen ihnen ver⸗ 
gönnten Lebenstage fallen dem Fortpflanzungsgeſchäft anheim. Das befruchtete Weibchen 
legt eine geringe Anzahl von ungefähr 3,37 mm langen, 1,12 mm breiten, hartſchaligen 
Eiern. Dieſelben ſind etwas gebogen, gelblich von Farbe, am dickeren Ende rot. Vor 
Winters noch kriechen die Lärvchen aus, richten ſich in der angegebenen Weiſe häuslich 
ein und verfallen in der futterloſen Zeit tief unten im Trichter in den Winterſchlaf. Sie 
ſind wahrſcheinlich im nächſten Juni noch nicht erwachſen, da ſich gleichzeitig Larven ver— 
ſchiedener Größe und Puppen vorfinden. Häutungen der Larve wurden meines Wiſſens 
nicht beobachtet. | 

Ganz in derſelben Weiſe lebt die ſehr ähnliche, nur am Kopfe unmerklich abweichende 
Larve der ungefleckten Ameiſenjungfer (Myrmeleon formicalynx), welche mit 
der vorigen Art in Deutſchland vorkommt und ſich leicht an den ungefleckten Flügeln 

von ihr unterſcheiden läßt. Dagegen kommen in ſüdlicheren Teilen Europas auch Arten 
vor, deren Larven keinen Trichter anfertigen, ſondern ſich einfach im Sandboden verbergen. 
Dahin gehört z. B. der langfühlerige Ameiſenlöwe (Myrmeleon tetragrammi- 
cus), bei welchem die Fühler mindeſtens die Geſamtlänge von Kopf und Mittelleib erreichen 
und die Sporen der Vorderſchienen ſich krümmen. Die Larve unterſcheidet ſich äußerlich 
inſofern von der vorigen, als die Augen auf einem kleinen Hügel ſtehen und das kugelige 
Endglied des Leibes unten am Hinterrande mit zwei hornigen, gezahnten Plättchen ver— 
ſehen iſt; ſie geht ebenſowohl vor- wie rückwärts. Dieſe Art findet ſich übrigens auch 
einzeln in der Provinz Sachſen (Stolzenhayn). — In wärmeren Erdgegenden gibt es 
Ameiſenjungfern, welche die inländiſchen faſt um das Doppelte an Größe übertreffen. 

Als nahe Verwandte leben im Süden von Europa die Schmetterlingshafte (Asca- 
laphus), welche ſich jedoch durch die körperlangen oder noch längeren borſtigen, in einen 

breitgedrückten Knopf endenden Fühler, durch geteilte Netzaugen und die dicht- und lang— 
behaarte Stirn nebſt Scheitel von den Ameiſenjungfern unterſcheiden. Je zwei kräftige 
Klauen und Endſporen der Schienen charakteriſieren die kurzen Beine. Weil die Flügel, 
deren hinterſte nahezu dreieckig ſind, nur gefärbt vorkommen und die Fühler denſelben 
Werkzeugen mancher Tagfalter ähneln, ſo hat man den hübſchen Tieren obigen deutſchen 
Namen beigelegt. Die Männchen führen am Hinterleib Haftzangen, mit welchen ſie bei 
hohem, raſchem Fluge die Weibchen erfaſſen; gepaart laſſen ſie ſich dann auf eine Pflanze 
nieder. Im Weſen gleichen ihre Larven den Ameiſenlöwen. Der Kopf iſt faſt quadratiſch, 

an den Hinterecken rundlich ſtark aufgetrieben und mit je 6 Augen verſehen, welche einer 
Erhöhung an jeder Seite hinter den Saugzangen aufſitzen. Die Leibesſpitze ſteht in faſt 
walziger Form vor und die Seiten des Leibes tragen mit Ausſchluß des Halsringes auf 
geſtielten Warzen ſchuppenartige Borſten. Die Tiere leben zwiſchen Gras und anderen 
Pflanzen von Inſekten und ſpinnen gleichfalls im Juni ein weiches Kugelgehäuſe für die 
Puppe. Am weiteſten nördlich (bis Mödling, Baden ꝛc. im Oſterreichiſchen) kommt das 
bunte Schmetterlingshaft (Ascalaphus macaronius) vor. Es mißt 19,5 mm 
in der Länge und ſpannt ungefähr 44 mm, iſt ſchwarz, überdies ſchwarz behaart, nur im 
Geſichte goldgelb; die am Grunde breit gelben Vorderflügel zieren zwei große braune Flecke 
auf dem angeräucherten Saumfelde, die ſchwarzbraunen Hinterflügel eine Mittelbinde und 
ein runder Spitzenfleck von lebhaft gelber Färbung. 

* 



Ungefleckte Ameiſenjungfer. Buntes Schmetterlingshaft. Gemeine Florfliege 529 

Die Florfliegen, Blattlausfliegen, Goldaugen (Chrysopa), ſind kleinere 
Netzflügler, welche ſich durch die borſtigen, an der Spitze nie geknopften Fühler und im 

Larvenſtande durch die ungezahnten Saugzangen weſentlich von den Ameiſenlöwen 
unterſcheiden. Wer ſollte es nicht kennen, jenes goldäugige Tierchen mit den zarten, in 
Regenbogenfarben ſpielenden Flügeln, das ſo gern in Gartenſtuben ſein Winterquartier 
aufſchlägt? Mit dachartig den ſchlanken, lichtgrünen Leib umſchleiernden Flügeln wartet 
es hier oder an anderen geſchützten Orten das Frühjahr ab, um dann in ſeiner wahren 
Heimat, in dem Garten oder auf den Gebüſchen im Walde dem Brutgeſchäft nachzugehen. 
Von da ab läßt es ſich den ganzen Sommer hindurch bis ſpät in den Herbſt hinein ſehen, 
und jetzt fällt es bei der Armut an anderen Kerfen ganz beſonders auf Eichengebüſch durch 
ſeine Menge in die Augen. Im warmen Jahre 1865 traf ich am 7. November eins an, 
welches ſoeben erſt ſeine Puppenhülſe abgeſtreift hatte. Dem geübten Blicke kann indeſſen 

Gemeine Florfliege (Chrysopa vulgaris): a Fliege, b Flügelſpitze, e Larve, d Puppe, e geſchloſſenes, k geöffnetes 

Geſpinſt, g Ei. h Rauhe Landjungfer (Hemerobius hirtus). a, b, e, d, g, h vergrößert. 

nicht entgehen, daß ſich die vielen Goldaugen weder an Größe noch in der Färbung einander 
vollkommen gleichen und als mehrere Arten unterſchieden werden müſſen. Die gemeine 
Florfliege (Chrysopa vulgaris, Fig. a), von Linné mit Beimiſchung anderer Arten 
Hemerobius perla genannt, zeichnet ſich durch glashelle Flügel, deren Geäder einfarbig 
grün, grüngelb oder fleiſchrot ausfällt, durch einen grasgrünen Körper, über den eine weiße 
oder gelbliche Längslinie läuft, und durch blaßgelbe Fühler, Taſter und Fußglieder aus. 
Die Wurzel der Klauen erweitert ſich hakig, die Oberlippe iſt nicht ausgeſchnitten, und 
zwiſchen den Fühlern ſteht kein ſchwarzer Punkt. 

Sonderbar erſcheint die Art, wie die Fliege ihre weißen Eier (Fig. g) an Blätter oder 
Baumſtämme legt. Zunächſt drückt fie die Hinterleibsſpitze an den betreffenden Gegenſtand, 

hebt dieſelbe dann ſo hoch, wie es eben gehen will, ein ſteifes, weißes Fädchen herausziehend 
und dasſelbe zuletzt mit einem Knötchen, dem Ei, verſehend, welches wie ein geſtielter 
Pilz ausſieht und früher als ſolcher unter dem Namen Ascophora ovalis auch beſchrieben 
worden iſt. Alsbald ſpaltet ſich das Ei oben, und ein ſchlankes Tierchen kommt daraus 
hervor, welches, wenn es erſt etwas größer geworden, zwiſchen Blattläuſen nicht ſchwer 
aufzufinden iſt und darum Blattlauslöwe (Fig. c) genannt wurde. Unſere Abbildung 
läßt die Ahnlichkeit mit dem Ameiſenlöwen nicht verkennen, nur kommen dem Blattlaus— 
löwen, wie bereits erwähnt, ungezahnte Saugzangen zu und Lippentaſter, welche zwiſchen 
denſelben hervorragen und die Länge der borſtigen Fühler nicht erreichen. Der Körper 
hat ſchwächere Behaarung, größere Schlankheit und eine als Nachſchieber dienende, fort— 

während um ſich taſtende Leibesſpitze. Durch ſchmutzig gelbe Grundfarbe mit violettbraunen 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 8 34 
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Flecken ſtimmen alle Arten überein, und nur die Abänderung in den Fleckenzeichnungen, 
namentlich des Kopfes, läßt die einzelnen nicht ohne Schwierigkeiten unterſcheiden. Wir 

lernen in dieſen Tierchen eine dritte Reihe von Larven kennen, welche ſich vorzugsweiſe von 
Blattläuſen ernähren und in Gemeinſchaft mit jenen der übergroßen Vermehrung dieſer ſchäd— 
lichen Saftſauger zum Heile der Pflanzenwelt entgegenwirken. Da ſie bei reicher Koſt und 
warmer Witterung ſchnell wachſen, werden mehrere Bruten im Jahre möglich, und daraus 
erklärt ſich nach einem günſtigen Sommer auch die große Anzahl der zur Überwinterung 
beſtimmten Fliegen. Die erwachſene Larve ſpinnt an einem Blatte (Fig. e, S. 529), 
zwiſchen Kiefernnadeln (Fig. k, S. 529), oder wo ſie ſich ſonſt zuletzt aufhielt, aus ihrer 
Leibesſpitze mehrere Seidenfäden und ſodann ein ziemlich feſtes, faſt kugeliges Gehäuſe um 
ſich, worin ſie zur Puppe wird. Beide bedürfen keiner weiteren Erörterung, ſondern nur 
eines Blickes auf unſere Abbildung. Nach meinen Erfahrungen fertigen übrigens nicht alle 
Arten ein Geſpinſt. Die gemeine Florfliege iſt über ganz Europa ausgebreitet und kommt 
auch am Kap der Guten Hoffnung vor, andere Arten leben in Europa und wieder andere 
in den übrigen Erdteilen. 

Man würde die Landjungfern (Hemerobius) falſch beurteilen, wenn man infolge 
des wiſſenſchaftlichen Namens ihren Arten eine nur ein tägige Lebensdauer zuſprechen 
wollte, vielmehr finden ſie ſich mit den Goldaugen zuſammen, nur nicht ſo zahlreich, und 
etwas höher oder verſteckter im Gebüſch und zur Überwinterung bereit. Die Tierchen 
tragen ihre breiten, häufig gefleckten oder durchaus gefärbten Flügel ungemein ſteil dach— 
artig; die Randader der Vorderflügel läuft nicht gleichmäßig neben der Unterrandader hin, 
ſondern bildet nahe der Wurzel nach außen einen Bogen, und die nächſte Längsader (der 
Radius) ſendet nach der Innenfläche wenigſtens zwei unter ſich gleichlaufende Aſte 
(Sektoren) aus. Je nach der Anzahl dieſer und dem Verlaufe der erſten Querader zwiſchen 
Rand- und Unterrandader hat man neuerdings mehrere Gattungen aufgeſtellt. Die rauhe 
Landjungfer (Hemerobius hirtus, Fig. h, S. 529), welche vom Juli ab in Deutſch— 
land nirgends auf Gebüſchen fehlt, iſt leicht an den fünf gleichweit entfernten und gleich— 
laufenden Aſten des Radius und an den abwechſelnd gelb und ſchwarzbraun gefleckten 
Adern der Vorderflügel zu erkennen, von denen man in der erſten Reihe der querſtehenden 
11, in der zweiten 18 zählt. Die Fliege iſt mit Ausſchluß der braungelben Beine und 
des ebenſo gefärbten Vorderrückens ſchwarzbraun, bis 6,5 mm im Körper und 8,75 mm 

im Vorderflügel lang. Die Fühler gleichen hier wie bei allen anderen Arten einer feinen 
Perlenſchnur. 

Die Larven der Landjungfern ähneln den Blattlauslöwen, deren Lebensweiſe ſie 
führen, haben aber ſehr kurze und breite Saugzangen, dicke Fühler und dicke, kurze Haft⸗ 
lappen an den gedrungenen Beinen. Manche von ihnen hüllen ſich in die ausgeſogenen 
Bälge der verſpeiſten Blattläuſe und könnten bei der wolligen Beſtäubung derſelben ſelbſt 
für Blattläuſe gehalten werden, wenn nicht die vorn hervorragenden Saugzangen zu ihren 
Verrätern würden. — Mehrere höchſt intereſſante ſüdliche Formen müſſen wir mit Still⸗ 
ſchweigen übergehen. 

nn 

Die Kamelhalsfliegen (Rhaphidia), wegen des geſtreckten, ſehr beweglichen erſten 
Bruſtrings ſo genannt, welcher übrigens nicht, wie bei den vorigen, eine geſchloſſene Walze 
darſtellt, ſondern die Seitenränder des Rückenteiles frei läßt, mögen in ihrer Eigentümlich⸗ 
keit durch die dickfühlerige Kamelhalsfliege (Rhaphidia oder Inocellia crassi- 
cornis, Abbild. S. 531) vorgeführt werden. Der Mangel der Nebenaugen und der Quer: 
ader in dem dunkel rotbraunen Male der ſonſt glashellen Vorderflügel zeichnet ſie vor allen 
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anderen Arten aus und veranlaßte Schneider, ſie bei ſeiner monographiſchen Bearbeitung 

dieſer Gruppe zu einer beſonderen Gattung zu erheben. Die Fliegen kriechen im Frühling, 
die dickfühlerige erſt im Juni, an Baumſtämmen, vorherrſchend an Eichen, umher und ſchauen 

nach kleinen Beutekerfen aus. Bemerkt die Raphidie ein Mückchen, eine Fliege in ihrer Nähe, 
ſo richtet ſie die Vorderbruſt hoch auf, ſenkt den Kopf und wagt mit ihren Zangen in 
dieſer grimmigen Stellung einen Angriff. Bewegt ſich das auserſehene Schlachtopfer in 
dieſem Augenblicke, ſo prallt ſie wohl auch erſt einmal zurück, ehe ſie zupackt. Dann bohrt 

ſie ihre Zähne gierig ein und ſaugt, zieht ſie dann und wann wieder heraus, bewegt ſie 
raſch gegeneinander, als wenn ſie ſie wetzen wollte, und fährt in ihrer Arbeit fort, bis nichts 
oder nur die Haut und die härteren Teile ihres Opfers noch übrig ſind. Hält man ihrer 
zwei in einem Raume gefangen, ſo weichen ſie ſich anfänglich aus, bald aber beißen ſie 

ſich, und zuletzt frißt die ſtärkere die ſchwächere auf, wenn nicht für andere Koſt geſorgt 
worden iſt; eine einzelne kann mehrere Wochen faſten. Ihr 
hinten halsartig verlängerter und flachgedrückter Kopf er— 
reicht durch die glotzenden Augen ſeine größte Breite und 

trägt zwiſchen ihnen die kurzen, fadenförmigen Fühler, welche 

aus zahlreichen Gliedern beſtehen. Die Mundteile treten 

ihrer Kürze wegen wenig hervor und haben fadenförmige, 
fünfgliederige Kiefer-, dreigliederige Lippentaſter. Eine 
lange, aufwärts gebogene Legröhre unterſcheidet das Weib— 
chen vom Männchen und große Beweglichkeit aller Glied— 

maßen beide Geſchlechter von den meiſten anderen Gitter— 
flüglern. Durch die kühnſten Windungen und ein Gebaren, 
als wollten ſie alles mit ihren dreizähnigen Zangen ver— 
nichten, ſuchen ſie ſich zu befreien, wenn man ſie zwiſchen 
den Fingern hält. 

Die Larve lebt unter Baumrinde oder unter deren 
Moos: und Flechtenüberzug, um ſich von dem Geziefer da— 
ſelbſt zu ernähren. Sie iſt ein ſchlankes und gewandtes, 
durch die nahezu quadratiſche Form des Kopfes und erſten 
Bruſtringes wie durch deren alleinige Chitinbedeckung ausgezeichnetes Tier. Vier Augen 

(zwei oder ſieben bei anderen Arten) und viergliederige Fühler ſitzen jederſeits des Kopfes. 
Die kurzen Beine beſtehen außer den Hüften aus nur drei Gliedern und enden in je zwei 

Krallen. Wegen des verborgenen Aufenthalts bekommt man die vorn heller oder dunkler 
braun, am Hinterleib meiſt licht geſtreifte Larve ſelten zu ſehen, und erſcheint ſie ja ein— 
mal unter Mittag auf der Oberfläche, ſo ſucht ſie ſich ſofort zwiſchen Rindenſchuppen zu 
verbergen, wenn ſie ſich beobachtet glaubt. In der Regel bewohnt nur eine einen Stamm. 
Schneider bemerkte bei einer Larve eine zweimalige Häutung und vermutet eine öftere 
Wiederholung derſelben. Gleichzeitig ward dabei die intereſſante Beobachtung gemacht, 
daß ih ein Fuß- und ein Fühlerglied, die beide durch die Biſſe einer zweiten Larve 
verloren gegangen waren, bei der letzten Häutung wieder erſetzt hatten. Vor Beginn des 

Winterſchlafs iſt die Larve erwachſen, und im nächſten Frühjahr erweitern ſich auch die 
beiden anderen Bruſtkaſtenringe, um die Verpuppung vorzubereiten. Im April oder ſpäter 
wird die letzte Larvenhaut abgelegt. 

Die Puppe unterſcheidet ſich genau genommen von der Fliege nur durch die Ruhe, 
die wenig nach vorn gebogene Körperſtellung und durch die noch unentwickelten Flügel; 

bei dem Weibchen ſchmiegt ſich der Bohrer in ſeiner größeren Länge ebenſo an den Rücken 
an wie die Wurzel desſelben am Bauche. Am 11. oder 13. Tage iſt ſie ausgefärbt, dann 
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Dickfühlerige Kamelhalsfliege 

(Inocellia crassicornis). Natürl. Größe. 
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ſcheint ſie zu erwachen und hat keine Ruhe mehr. Die bisher angezogenen Beine ſtrecken 

ſich und fangen an zu zappeln, ſchließlich ſtellt ſich die Nymphe auf dieſelben und — läuft 

davon. Wo aber läuft ſie hin? Es iſt nicht weit; ſie ſucht nur das Freie und findet 

das Tageslicht bald. Jetzt ſetzt ſie ſich feſt (die Flügelſcheiden ſtehen ihr ſchon mehr vom 
Körper ab) und verharrt in dieſer Weiſe 6—8 Stunden, gleichſam als wollte ſie Kräfte 
ſammeln zu ihrem letzten, dem Befreiungskampf. Dieſer beginnt endlich. Mit Hinter⸗ 
leib und Flügelſcheiden ſtemmt ſie ſich an die Unterlage, dreht und wendet den Kopf und 

den langen erſten Ring des Mittelleibes, die⸗ 
jenigen Teile, welche nun einmal die Haupt⸗ 
rolle bei allen Bewegungen des vollkommenen 
Kerfes ſpielen, und beißt mit den Freßzangen 
um ſich, als wollte ſie ihrer bedrängten Lage 

Luft verſchaffen. Endlich reißt denn auch 
die Haut im Nacken, und die Geburt erfolgt 
wie bei jedem anderen Kerfe. Außereuro— 
päiſche Gattungsgenoſſen ſind wenig bekannt. 

A 

Die gemeine Waſſerflorfliege (Sia- 

lis lutaria) erinnert in ihrer Körpertracht 
an die bald näher zu beſprechenden Köcher— 
hafte, in deren Geſellſchaft ſie ſich an 
ſtehenden wie fließenden Gewäſſern umher⸗ 

treibt, in den Stellungen, wie wir ſie hier 
ſehen, an Pflanzen, Baumſtämmen, Planken, 
Wänden ruht oder auch ſchwankend und ſchwer— 

fällig fliegt, wenn fie die wärmenden Strah⸗ 
len der Sonne dazu auffordern. Obſchon ſie 
außerdem manchmal eine Strecke von ihrem 
Ruheplätzchen flink fortläuft, ſo macht ſie doch 
den Eindruck eines trägen, plumpen Tieres, 
welches ſich leicht ergreifen läßt. Die Körper⸗ 
form und das Flügelgeäder vergegenwärtigt 

e e a 0 ie, unſere Abbildung, zu deren Erläuterung nur 

die obere Gierpartie vergrbßerft. noch hinzugefügt fein mag, daß den Scheitel 
eine Längsfurche, aber keine Nebenaugen, den 

Unterkiefer eine ſchmal lanzettförmige innere Lade und lange ſechsgliederige Taſter aus⸗ 
zeichnen. Weil die Schulterbeulen kräftig hervortreten, erſcheint gegen das an ſich breite 
Mittelbruſtſtück der nach hinten etwas verſchmälerte erſte Ring wie ein Hals. Die ſtark 
angeräucherten Flügel bleiben dabei durchſichtig und werden von dicken Adern durchzogen, 
alles Merkmale, welche den Köcherhaften fehlen. An den Beinen erweitert ſich das vor⸗ 
letzte, vierte Fußglied herzförmig. Die Waſſerflorfliege iſt matt braunſchwarz, nur die 
Randaderwurzel der Vorderflügel braungelb. | 2 

Im Mai und im folgenden Monat findet ſich dieſe düſtere Fliege an den bezeic)- 
neten Stellen durch ganz Europa meiſt ſehr häufig. Das befruchtete Weibchen legt an 
Pflanzen oder andere Gegenſtände in der nächſten Nähe des Waſſers in gereihten Haufen 
bis 600 Eier (Fig. 1). Dieſelben ſind braun, ſtehen ſenkrecht auf der einen gerundeten 
Endfläche der Walze und enden oben in einen lichten, ſchnabelartigen Anſatz. Nach wenigen 
Wochen ſchlüpfen die winzigen Lärvchen aus und gleiten hinab in das Waſſer, wo ſie 
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ſich vom Raube ernähren und ſich kriechend und ſchwimmend in ſchlangenförmigen Win— 
dungen ſehr lebhaft bewegen (Fig. 2). Der große Kopf und die drei Bruſtringe ſind hornig, 

alles übrige weich. Die röhrenartigen, beweglichen Seitenfortſätze (Kiemenfäden) und der 
lange Schwanz dienen zum Atmen, gleichzeitig mit den Beinen aber auch zum Rudern. 
März oder April des nächſten Jahres ſind die gelbbraunen, dunkler oder heller gefleckten 
Larven bei 17,5 mm Länge, den Schwanz abgerechnet, erwachſen. Jetzt verlaſſen ſie das 
Waſſer, um ſich in der feuchten Erde des Ufers zu verpuppen (Fig. 3). 

Eine zweite, ſehr ähnliche Art, die rußfarbige Waſſerflorfliege (Sialis fuli— 
ginosa), unterſcheidet ſich von der gemeinen nur durch dunklere Färbung, etwas anderes 
Flügelgeäder und die abweichend gebildete Spitze des männlichen Hinterleibes; ſie erſcheint 
in der Regel einen halben Monat nach der vorigen. 

Einen abermals anderen Formkreis eröffnet die gemeine Skorpionfliege (Pan— 
orpa communis), ein wunderbares Inſekt, welches in ſeiner Körpertracht einigermaßen 
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Gemeine Storpionfliege (Panorpa communis): a legendes Weibchen, b Männchen, e Larve, d Puppe. 
(a und b kaum vergrößert.) 

an einen Glasflügler erinnert und während des Sommers die Gebüſche für die übrigen 

Kerfe unſicher macht. Seine deutſche Benennung erhielt es, weil das Männchen zwar 
nicht in einen knotigen Giftſtachel endigt, wohl aber in eine geknotete Haftzange, welche 
in drohender Stellung nach oben gerichtet iſt. Die Schlankheit des Körpers, der Beine 
und Fühler, die ſchnabelartige Verlängerung des Kopfes und die verhältnismäßig wenigen 
Queradern in den hinten ſtumpf gerundeten, kaum voneinander verſchiedenen vier Flü— 
geln, alles dieſes läßt die Abbildung erkennen. Überdies verdienen noch die kleinen und 
gekämmten Fußklauen, die kräftigen Endſporen der Schienen und die deutlichen Neben— 

augen Beachtung. Von obenher bildet das langdreieckige Kopfſchild, von untenher der 
verlängerte Unterkiefer und die damit verwachſene Unterlippe den Schnabel, jene mit 
fünfgliederigen, dieſe mit dreigliederigen Taſtern verſehen; die Kinnbacken erſcheinen klein, 
ſchmal und zweizähnig. Das 13 — 15 mm meſſende Ungetüm verleugnet feine glänzend 
ſchwarze Grundfarbe an Schildchen, Beinen, Schnabel und den drei letzten Gliedern des 
männlichen Hinterleibes, indem die beiden erſtgenannten gelb, die letzteren rot ſind. In 
der Gefangenſchaft läßt ſich die Skorpionfliege mit Apfeln, Kartoffeln, rohem Fleiſche 
füttern, verrät mithin keinen wähleriſchen Geſchmack; in der freien Natur entwickelt ſie 
ihr unerſchrockenes Weſen, ihre ungezügelte Frechheit. Denn ſie ſcheut ſich nicht, eine viel— 
mal größere Waſſerjungfer anzufallen, zu Boden zu werfen und ihr den Schnabel tief 
in den Leib zu bohren. Lyonnet war Zeuge ſolcher Kühnheit. So frank und frei die 
Fliege lebt und den Sammler manchmal erſchreckt oder täuſcht, wenn ſie unerwartet zwiſchen 
den Blättern herausfährt, ſo verſteckt leben Larve und Puppe, und erſt nach vielen Be— 
mühungen gelang es den Forſchern, dieſelben ausfindig zu machen. Vier Tage nach der 
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Paarung legt das Weibchen, beweglich wie es iſt, mittels der vorſtreckbaren Leibesſpitze 

ungefähr 2,25 mm tief unter feuchte Erde ein Häuflein Eier, größer, als man ſeiner Per⸗ 
ſönlichkeit nach vermuten ſollte. Anfänglich ſind dieſelben weiß, von erhabenen Adern 
netzartig überzogen, allmählich aber werden ſie grünlichbraun. Nach 8 Tagen bekommen 
ſie Leben. Die Larve (Fig. c), nur am Kopfe und an dem vorderen Bruſtteil haarig, 
ernährt ſich von verweſenden Stoffen und erlangt durchſchnittlich in einem Monat ihre 

volle Größe. Der rotbraune, herzförmige Kopf trägt dreigliederige Fühler, zwei hervor⸗ 
quellende Augen und kräftige Freßwerkzeuge, deren Kiefertaſter lang hervorragen. Von 
den übrigen 13 haarig bewarzten Leibesringen führen die drei vorderſten hornige Bruſt⸗, 
die acht folgenden fleiſchige, kegelförmige Bauchfüße und alle, mit Ausſchluß des zweiten 
und dritten, je ein ſeitliches Luftloch. Aus dem Endgliede kann die Larve vier kurze Röhren 
hervorſtrecken, welche eine weiße Flüſſigkeit abſondern. Trotz ihrer ſonſtigen Trägheit weiß 
ſie Verfolgungen gewandt zu entgehen. Zur Verpuppung ſteigt ſie etwas tiefer hinab 
unter die Erde, höhlt dieſe eiförmig aus und verweilt hier noch 10 — 21 Tage, ehe fie 
ſich dazu entſchließt, die Larvenhaut abzuſtreifen und in der liebenswürdigen Geſtalt (Fig. 
d) zu erſcheinen, welche wir vor uns ſehen. Ungefähr nach weiteren 14 Tagen arbeitet 
ſich dieſe an das Tageslicht und gebiert die Fliege. Weil durchſchnittlich 9 Wochen zur 
vollſtändigen Verwandlung genügen, ſo werden vom Erſcheinen der erſten Skorpionfliegen 
Anfang Mai zwei Bruten ſehr gut möglich, von deren letzter teils Larven, teils Puppen 
überwintern. Weſtwood führt in einer Monographie dieſer Gattung 19 Arten auf, von 
welchen 3 in Europa, 7 in Amerika, 2 auf Java, 1 auf Madras und die übrigen in 
Afrika leben. 

Noch zweier intereſſanter Erſcheinungen ſei gedacht, welche wegen der ſchnabelartigen 
Verlängerung der Mundteile und der übrigen Merkmale in nächſter Verwandtſchaft zu der 
vorigen ſtehen. Die mückenartige Schnabeljungfer (Bittacus tipularius) des 
ſüdlichen Europa, beſonders Frankreichs (iſt aber auch im Harz gefangen worden), ein 
26 mm langer Kerf, wenn man von der Stirn bis zu der Spitze der ruhig auf dem Rücken 
liegenden Flügel mißt, ſcheint infolge der langen dünnen Beine, des linienförmigen, an 
der Spitze etwas geſchwollenen und aufgebogenen Hinterleibes und der ſchmalen gelblichen 
Flügel auf den erſten flüchtigen Blick eine Mücke zu ſein. Fadenförmige Kiefertaſter, Fühler 
wie Nebenaugen kennzeichnen neben der ſchnabelartigen Verlängerung nach vorn den Kopf, 
lange Schienendornen und nur eine Kralle die Beine, eine roſtgelbe Farbe, welche auf 
dem mittleren und hinteren Bruſtring ſowie an den Spitzen der Schienen und Fußglieder 
ins Braune übergeht, den Körper. Zitternd und unſtet fliegen die Schnabeljungfern wäh— 
rend der Dämmerung umher, hängen ſich mit den langen Vorderbeinen an ein Aſtchen 
und fangen mit den Hinterbeinen die ihnen zu nahe kommenden Inſekten. Bei dieſer 
Gelegenheit finden ſich auch die Geſchlechter zuſammen, paaren ſich, Bauch gegen Bauch 
gewandt, und verzehren dabei die erhaſchte Beute. Außer der eben beſprochenen kennt 
man noch einige andere Arten in Auſtralien. 

Die grillenartige Schnabeljungfer, der Gletſchergaſt (Boreus hiemalis) iſt 
ein nur 3,37 bis kaum 4,5 mm meſſendes Weſen, welches die Kälte liebt, denn es kommt 
vom Oktober bis zum März und ſogar bisweilen auf dem Eiſe der Gletſcher vor. Zu 
dieſer Sonderbarkeit in der Erſcheinungszeit geſellen ſich noch andere in Anſehung des 
Körperbaues. Zunächſt werden die Flügel bei dem Weibchen durch zwei Schuppen, bei dem 
Männchen durch zwei klauenartige, aufwärts gebogene Anhänge vertreten; ſodann verlän— 
gern ſich die Hinterbeine bedeutend und befähigen zum Springen, weshalb Panzer das 
Tierchen auch Schnabelgrille (Gryllus proboscideus) genannt hat, und es läßt 
ſich in der That eine gewiſſe Ahnlichkeit mit einer ſehr jungen Grashüpferlarve keines⸗ 
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wegs verkennen. Das Weibchen endlich hat eine lange Legröhre; Nebenaugen fehlen. 
Die metalliſch dunkelgrüne Grundfarbe wird an den Beinen, den Flügelſtumpfen und an 
der Legeröhre des Weibchens durch ein bräunliches Gelb verdrängt. Vor mehreren Jahren 
erbeutete ich bei Halle einige Schnabeljungfern in einer ſandigen Einſenkung desjenigen 
Teiles unſerer Kiefernhaide, welcher durch den Kohlenbau vollſtändig unterminiert iſt. Die 
zwiſchen Moos lebenden, zur Verpuppung trockene Erde aufſuchenden Lärvchen ſollen denen 
der Skorpionfliege ſehr ähnlich ſein. Eine zweite Art hat man im Süden von New Pork 
auf Schnee entdeckt und mit dem Namen Boreus nivoriundus belegt. 

Während bei allen bisher betrachteten Gitterflüglern Gleichartigkeit der vier Flugwerk— 
zeuge, vor allem keine Faltung der hinteren, und hornige Kinnbacken zum Charakter gehören, 

1 

Rautenfleckige Köcherfliege (Limnophilus rhombicus): 1) Larve, 2) Puppe, 3) Larve in ihrem Gehäuſe, 4) Imago, 

Letzteres vergrößert. 

treten bei der nun zu erwähnenden Familie der Köcherfliegen, Frühlingsfliegen, 
Waſſermotten, Schmetterlingshafte, Pelzflügler, Faltflügler ꝛc. (Phryganeo- 
dea) weſentliche Anderungen gerade in dieſen Beziehungen ein. Von den behaarten oder 
beſchuppten, nichts weniger als gegitterten Flügeln falten ſich die bedeutend breiteren Hinter— 
flügel fächerartig, um von den meiſt bunt gefärbten Vorderflügeln bedeckt werden zu können, 
welche in der Ruhe wie ein Dach dem Leibe aufliegen und denſelben hinten überragen. Die 
Mundteile verkümmern, beſonders bleiben die Kinnbacken häutig, Unterkiefer und Unter— 
lippe verwachſen, und an jenem laſſen ſich keine Laden unterſcheiden; die Taſter an ihnen 

ſind 2—-5gliederig, an den Lippen beſtändig dreigliederig. Je nach der Anzahl der Schienen— 
ſporen an allen Beinen, welche in verſchiedener Zahl und Verteilung an den verſchiedenen 
Paaren auftreten, haben Mac Lachlan, Hagen, F. Müller u. a. die urſprüngliche 
Linnéſche Gattung Phryganea und einige nach ihr aufgeſtellte andere Gattungen nach 
und nach in ungemein zahlreiche zerlegt, auf welche hier nicht näher eingegangen werden 
kann. Dafür möge die rautenfleckige Köcherfliege (Limnophilus rhombicus, 
Fig. 4) die ganze Familie veranſchaulichen. Sie macht ſich an den zwei Fenſterflecken 
auf jedem der gelbbraunen Vorderflügel leicht kenntlich, ihre artenreiche Gattung aber an 
folgenden Merkmalen: bei dem Männchen ſetzen drei, bei dem Weibchen fünf Glieder die 
Kiefertaſter zuſammen, die Nebenaugen ſind deutlich, die Borſtenfühler ſo lang wie die 
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ſchwach behaarten, an der Spitze ſcharf abgeſtutzten Vorderflügel, die Vorderſchienen mit 
einem, die mittleren mit drei und die hinterſten mit vier Sporen bewehrt. 

In der Lebens- und Entwickelungsweiſe, ſoweit letztere bekannt iſt, ſtimmen alle 
Frühlingsfliegen der Hauptſache nach überein. Im Mai und Juni treiben ſich die meiſten 
an fließenden und ſtehenden Gewäſſern umher und beleben deren Ufer, ohne ſich dem Natur: 
freund gerade ſehr bemerklich zu machen, es ſei denn, daß er ihnen beſondere Aufmerkſam⸗ 
keit widmet und ihnen mit Vorliebe nachſpürt; denn ihre Beweglichkeit beginnt erſt mit 
einbrechender Dunkelheit, und dann können fie ſogar läſtig fallen, wenn fie maſſenhaft vor: 
handen ſind und durch Lampenlicht angelockt werden. Bei Tage ſitzen ſie an Waſſerpflanzen, 
Planken, äußerlich an Baumſtämmen oder verſteckt öfter in großen Geſellſchaften hinter ab⸗ 
gelöſten Rindenſtücken derſelben. Werden ſie geſtört oder irgendwie von außen her be— 
unruhigt, ſo entziehen ſie ſich in raſchem, fahrigem, aber kurzem Fluge der Nachſtellung, ſetzen 
ſich an gleichen Stellen von neuem feſt oder fallen in das Gras nieder; will man ſie hier an⸗ 

greifen, ſo wiſſen ſie ſich durch halb rutſchende, halb hüpfende Bewegungen, welche ſie ohne 
Anwendung der Flügel nur mittels der langen, in der Mittellinie der Bruſt zuſammen⸗ 
ſtoßenden Hüften ausführen, tiefer in das Gras zu verbergen oder auf glattem Boden der 
Gefangennahme zu entwiſchen. Andere ſuchen an den Blättern unter lebhafteren Be⸗ 
wegungen im Sonnenſchein nach Feuchtigkeit, welche ſie aufſaugen. Sie alle erſcheinen 
aber mehr träge und ſchwerfällig in ihrem Gebaren und ziemlich teilnahmlos der Außen— 
welt gegenüber. Der Name „Frühlingsfliegen“ paßt auf die meiſten, einzelne kommen 
jedoch erſt im Herbſt und dann nicht ſelten auf Eichengebüſch, Kiefern und anderen Höl— 
zern an weit vom Waſſer entfernten Waldſtellen zum Vorſchein. Flogen ſie des Nachts 
dorthin oder begnügen ſich ihre Larven mit bloßer Feuchtigkeit? Ich wage keine beſtimmte 
Antwort auf dieſe Frage zu geben, glaube mich aber für die zweite Möglichkeit entſcheiden zu 
müſſen. Die Larven der meiſten Köcherfliegen leben nämlich im Waſſer, und zwar in Jelbit- 

gefertigten Gehäuſen. Dieſe „Waſſerraupen“, wie ſie Röſel nennt, erinnern lebhaft an 
die Sackträger unter den Schmetterlingen, wie manche der vollkommenen Kerfe an die 
Motten, und es erſcheinen darum die Bezeichnungen „Köcherfliegen, Waſſermotten“ und 
einige andere dahin zielende vollkommen gerechtfertigt; in gewiſſen Gegenden Deutſchlands 
kennt man die Larven auch unter den Namen: Kärder, Sprocke, Sprockwürmer, 
Hülſenwürmer. Die umſtehend abgebildete baut ihr Futteral aus ſehr verſchiedenen 
Stoffen, bald aus feinen, quergelegten Grashälmchen, bald aus dickeren Halmen, wie es 
die Abbildung (Fig. 3, S. 538) vorführt, bald aus längeren, der Länge nach geordneten 
Halmen, endlich auch aus Spänen von Holz oder Rinde, die durcheinander gemengt und 
vollkommen ungeordnet ſind. Als Einwohner aller dieſer Gehäuſe ſtellt ſich die grünliche, 
vorn, ſoweit die ſechs Beine reichen, dunkle Larve (Fig. 1, S. 538) dar, welche, gleich allen 
anderen, hinten mit zwei Hornhaken zum Feſthalten ihres Häuschens verſehen iſt. Sie 
hält ſich in der Nähe von Schilf auf, und zwar nahe der Oberfläche des Waſſers. Ende 
April oder erſt im Mai ſpinnt ſie ſich an Waſſergewächſen an, verſchließt die Wohnung 

und wird zu einer geſtreckten, ſehr beweglichen Puppe (Fig. 2, S. 538), aus welcher nach 
14 Tagen die Fliege zum Vorſchein kommt. 

Die Larve der zweipunktigen Köcherfliege (Phryganea bipunctata Reiz), 
einer in Deutſchland nirgends ſeltenen Waſſermotte, iſt im April erwachſen. Sie trägt 
am erſten Bauchringe fünf Warzen, welche ſich erheben und einſinken können; nimmt man 
ſie aus dem Waſſer, ſo werden dieſe Warzen durch eine von ihnen abgeſonderte Feuchtigkeit 
naß. Auf allen anderen Ringen bemerkt man zwei Büſchel fleiſchiger Fäden, welche feder⸗ 
buſchartig aufgerichtet werden können und zum Atmen dienen. Freiwillig verläßt dieſe 
Larve ſo wenig wie ein anderer Sprockwurm ihr Gehäuſe; will man ſie heraushaben, ohne 
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dieſes und ſie ſelbſt zu verletzen, ſo muß man ſie allmählich und behutſam von hinten mit 
einem Nadelknopfe vorſchieben. Sie läßt ſich auf dieſe Weiſe mit Widerſtreben heraus— 
treiben, kriecht aber ſogleich mit dem Kopfe voran wieder hinein und kehrt ſich ſodann um, 
wenn man ſie gewähren läßt. Bringt man ſie nackt in ein Glas mit Waſſer, auf welchem 
allerlei leichte Körper, welche ſie zum Bauen eines Häuschens verwenden könnte, um— 
herſchwimmen, ſo bewegt ſie ſich ſtundenlang unter denſelben umher, ohne ſie zu ver— 
wenden; wählt man aber Stückchen alter Gehäuſe, Splitter und Pflanzenteile, welche, von 
Waſſer durchdrungen, zu Boden ſinken, ſo macht ſie ſich ſogleich daran, ſetzt ſich auf eins 
der längſten Stückchen, ſchneidet von den Spänen oder Blättern Teilchen ab, heftet ſie 
hinten an die Seiten des Grundſtückes faſt ſenkrecht, läßt andere nachfolgen, bis ein Kreis 
und mit ihm der Anfang des Futterales fertig iſt, welches nach und nach wächſt und die 
Länge der Larve bekommt. Anfangs finden ſich noch Lücken, welche allmählich ausgefüllt 
werden und verſchwinden. Erſt dann, wenn alles von außen nach Wunſch geſchloſſen er— 
ſcheint, wird das Innere mit einer zarten Seidenwand austapeziert. Die Seide aber zum 
Aneinanderheften der äußeren Bekleidung und der inneren Tapete kommt wie bei den 
Schmetterlingsraupen aus den Spinndrüſen, welche in der Unterlippe zwiſchen den walzen— 
förmigen Unterkiefern ihren Ausgang finden, und die kräftigen Kinnbacken am hornigen 
Kopfe zerlegen den Bauſtoff, ſo oft dies nötig wird. 

Vor der Verpuppung heftet die Larve ihr Gehäuſe an einen Stein oder an eine Waſſer— 
pflanze und verſchließt dann die beiden Enden mit einer Art Gitter aus Seidenſchnüren, 
damit das zum Atmen nötige Waſſer frei durchdringen, aber kein feindliches Raubinſekt 
an die wehrloſe Puppe gelangen könne. Da man ſchon im März dergleichen vergitterte 
Gehäuſe findet, ſo ſcheinen einzelne Puppen zu überwintern, was in der Regel auch von 
der Larve gilt, welche ſich meiſt im Juli einſpinnt. Die gelblichweiße Puppe hat einen 
ſchwarzen Seitenſtreifen an den vier letzten Gliedern, auf dem Rücken die Kiemenfäden und 
am Ende zwei Fleiſchzäpfchen. Am kleinen Kopfe fallen die großen ſchwarzen Augen, vorn 
eine Art von Schnabel und darüber ein Haarbüſchel auf. Den Schnabel bilden zwei ſich 
kreuzende Haken von brauner Farbe unter der vorſpringenden fleiſchigen Oberlippe; ſie 
ſtellen, wie es ſcheint, den Oberkiefer dar und dienen wohl zum Durchbrechen des Gitters, 
denn beim Ausſchlüpfen der Fliege bleiben ſie zurück. Dieſe hat ungefähr die Größe der 
vorigen abgebildeten Art, als Genoſſe der heutigen Gattung Phryganea dicht anliegend 
behaarte und kurz gewimperte Flügel, faſt nackte Kiefertaſter, Nebenaugen, 2—4 Sporen 
an den Schienbeinen, von dem vorderſten Paare an gerechnet, und den hinteren Aſt der 

Unterrandader (Kubitus) im Vorderflügel einfach bei dem Männchen, gegabelt bei dem 
Weibchen. Unſere Art iſt am Körper dunkel pechbraun, die braunen Fühler ſind ſchwarz 
geringelt, die Hinterflügel einfarbig braun oder ſchwarzgrau, die vorderen hellzimtbraun 
mit zwei weißen Punkten und bei dem Weibchen mit kurzer und unterbrochener ſchwarzer 
Längsſtrieme verziert. Der Verlauf des Flügelgeäders muß bei allen dieſen Tieren genauer 
unterſucht werden, als hier darauf eingegangen werden kann. 

Um einen annähernden Begriff von dem verſchiedenartigen Bauſtoff und Bauſtil zu 
geben, welche die Sprockwürmer anwenden, wurde eine Anzahl von Gehäuſen zuſammen— 
geſtellt. Hier ſind es feine Sandkörnchen (Fig. 1, 2, 5, S. 538), welche zur Verwendung 
kommen, oder größere Steinchen (Fig. 3, 4), dort Schneckenhäuſer (Fig. 6), beſonders der 
Gattung Planorbis angehörige, die zum Teil noch bewohnt ſein können, oder die Schalen der 
kleineren Muſcheln, in einem anderen Falle wieder zurechtgebiſſene Pflanzenteile (Fig. 710), 
unter denen Gras⸗, Schilf⸗, Zweige und Rindenſtückchen, Meerlinſen und Baumſamen je 
nach den Ortlichkeiten eine Hauptrolle ſpielen. Mit Ausſchluß von 1 haben wir Gelegenheit, 
in unſeren deutſchen Bächen, Gräben und ſtehenden Gewäſſern, welche mit Pflanzen ver— 
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ſehen ſind, alle dieſe Formen ſelbſt im Freien zu beobachten. Man hat ſich davon überzeugt, 
daß die Nahrung der Waſſerraupen in erſter Linie aus Pflanzenſtoffen und nur unter: 

geordnet auch aus tieriſchen Überreſten beſteht. Daß eine und dieſelbe Art nicht überall 
und immer genau denſelben Stoff zu ihrem Hauſe verwendet, läßt ſich wohl erwarten; aber 
entſchieden baut jede in derſelben Form und weicht nur inſofern unbedeutend davon ab, 

als das verſchiedene Baumaterial dazu nötigt. Übrigens ſind die ſehr zahlreichen Arten 
noch lange nicht mit der Genauigkeit und in hinreichender Vollſtändigkeit beobachtet worden, 

um aus dem Gehäuſe die Fliege zu erkennen oder gewiſſe allgemeine Geſetze über jenes 
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Verſchiedene Phryganiden-Gehäuſe: J) Schneckenhausförmige aus Tenneſſee, 2) köcherförmige in Forellenbächen, wie 
die vorigen und 5) aus feinen Sandkörnchen beſtehend, 3 und 4) Gehäuſe in Bergflüſſen aus Steinen, 6) aus Planorbis⸗ 

gehäuſen, 7—10) aus Pflanzenteilen zuſammengeſetzte Gehäuſe. 

aufſtellen zu können. Mit dem zierlichen ſchneckenförmigen Gehäuſe 1 hat es eine ganz 
beſondere Bewandtnis. Dasſelbe ſtammt aus Tenneſſee und wurde von dem nordamerikaniſchen 

Schneckenkenner Lea für das Erzeugnis einer Schnecke (Valvata arenifera) gehalten, bis 
der ſchweizeriſche Forſcher Bremi es als das Kunſtwerk einer Köcherfliege erkannte, welcher 
er den Namen Helicopsyche Shutleworthi beilegte. Wie mir Fritz Müller aus der 
Kolonie Blumenau mitteilte, hat derſelbe auch geſellſchaftlich beiſammen lebende Phry⸗ 
ganiden beobachtet und die Gattung Rhyacophylax genannt. Ein Dutzend Larven haben 
ſich nebeneinander quer über einen Stein angeſiedelt. Die feſtſitzenden Röhren ſind ziemlich 
roh aus Pflanzenfaſern und Steinchen gebaut, vor jeder befindet ſich eine trichterförmige Vor— 
halle, überdacht von einem zierlichen Netze, deſſen keine Spinne ſich zu ſchämen braucht. Die 
Larven leben in raſch über Steine fließenden Bächen, deren Lauf die Trichter entgegen⸗ 
gekehrt ſind. So wird alles Genießbare aufgefangen, was der Bach mit ſich führt. 
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Wenn auch die verſchiedenen Arten im einzelnen voneinander abweichen, jo finden 
ſich bei ihnen allen die Freßwerkzeuge, beſonders die Kinnbacken, entwickelter als nachher 
bei der Fliege; ihre Fühler ſind klein oder fehlen gänzlich, auch die Augen laſſen ſich 
ſchwer erkennen. Die ſieben erſten weißen und weichen Hinterleibsglieder oder ebenſo viele 
vom zweiten ab tragen bei den meiſten jederſeits 2—5 anliegende oder abſtehende Kiemen— 
fäden oder Kiemenbüſchel als Werkzeuge zum Atmen. Die Tiere häuten ſich während des 
Wachstums mehrere Male und arbeiten dabei gewiß das alte Gehäuſe nur um, wenn ihnen 
erweiterter Anſatz am Rande nicht den nötigen Raum verſchaffen kann; daß ſie ein ganz 
neues anfertigen, wie Röſel meint, iſt kaum denkbar. Bald nach dem Erwachen im Frühjahr 
ſind die Larven erwachſen, und vom Mai an erſcheinen die Köcherfliegen. Jene ſpinnen ſich 
dann an eine Waſſerpflanze feſt und beide Offnungen des Gehäuſes zu, manche ſollen 
ſogar noch ein beſonderes Innengehäuſe anfertigen. Schon nach wenigen Wochen entläßt 
die gemeißelte Puppe das geflügelte Weſen. Die befruchteten Weibchen legen die Eier 
als Gallertklümpchen an Waſſerpflanzen und andere dem Waſſer zunächſt ſtehende Gegen— 
ſtände. Man ſollte meinen, die Larven der Waſſermotten wenigſtens wären vor den feind— 
lichen Nachſtellungen der Schlupfweſpen geſichert. Dem iſt aber nicht ſo, wie die über— 
raſchende Entdeckung von Siebolds bewieſen hat. Einige der Gattung Aspatherium 
angehörige Phryganiden nämlich, welche ein walziges, glattes Haus bewohnen, werden von 
einer Schlupfweſpe, dem Agriotypus armatus, heimgeſucht. Das Weibchen dieſes kleinen 

Schmarotzers taucht unter Waſſer, verweilt längere Zeit in demſelben, um mittels ſeines 
kurzen Bohrers die Eier der Larve einzuverleiben. Dieſe entledigt ſich vor ihrem Abſterben 
im erwachſenen Alter des Spinnſtoffes, welcher in Form eines langen Bandes aus dem 
Kopfende des Gehäuſes hervordringt und dadurch zum Verräter jeder angeſtochenen 
Larve wird. 

Obſchon die Phryganeen in allen Erdteilen vertreten ſind, ſo herrſchen ſie doch in den 
gemäßigten Gürteln vor. 

Mehr anhangsweiſe als unter Annahme unzweifelhafter Verwandtſchaft ſei an dieſer 
Stelle der eigentümlichſten aller Schmarotzerkerfe, der Fächer: oder Drehflügler (Strep— 
siptera, Rhipiptera, Stylopidae), gedacht, über deren Stellung im Syſtem ſich 

die Gelehrten noch nicht einigen konnten. Die einen, beſonders die Engländer, wollen ſie 
zu einer beſonderen Ordnung erhoben wiſſen; andere, darunter auch neuerdings Lacor— 
daire, rechnen ſie zu den Käfern; wieder andere, wie A. Gerſtäcker, behaupten, es dürfe 
ihnen nirgends anders als hier bei den Netzflüglern ein Platz eingeräumt werden. 

Die Strepſipteren wurden lange Zeit nur von den Engländern der näheren Betrachtung 

gewürdigt, bis ihnen von Siebold unter den Deutſchen vor länger als einem Viertel— 

jahrhundert ſeine beſondere Aufmerkſamkeit ſchenkte, ihr Weſen mit Eifer ſtudierte und 
manche den Forſchern bis dahin entgangene Wahrheit aufdeckte. Die männlichen Puppen 
oder die lange verkannten wurmförmigen Weibchen, welche ſich beide mit dem Kopfbruſt— 
ſtück zwiſchen zwei Hinterleibsgliedern gewiſſer Hautflügler herausbohren, führten zuerſt 
zu der Entdeckung dieſer intereſſanten Kerfe. Bei Andrena, Halictus, Vespa, Odynerus, 
Polistes, Sphex und Pelopoeus fand man vorzugsweiſe die Spuren jener Schmarotzer, 

einen, höchſtens zwei an einer Weſpe, welche deshalb auch „ſtylopiſiert“ genannt wird. 
Acht bis zehn Tage ſpäter, nachdem ſich die reife männliche Larve zur Verpuppung aus 
dem Hinterleib des Wohntieres teilweiſe herausgebohrt hat, hebt ſich der vordere Teil des 
hornig gewordenen ſchwarzen Kopfbruſtſtückes wie ein Deckelchen ab, und das neugeborene 
Männchen kommt zum Vorſchein. Ihm ſind nur wenige Stunden Lebenszeit vergönnt 
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welche auf das Begattungsgeſchäft verwendet werden. Während dieſer kurzen Friſt befindet 
es ſich in großer Unruhe, fliegt oder kriecht beſtändig umher, in welch letzterem Falle gleich⸗ 

wohl die ſtummelhaften Vorderflügel (a) wie die längsgefalteten, umfangreichen Hinterflügel 
in ſteter Bewegung bleiben. Beim Fliegen ſteht der Körper ſenkrecht, mit der Spitze nach f 
oben gebogen, ſo daß ſich ein zierliches Bildchen in Fragezeichenform darſtellt. Auch beim i 
Kriechen halten fie, wie ſo häufig die Staphylinen, die Schwanzſpitze empor, ſchreiten wacker 

mit den vier vorderen Beinen aus, während die hinterſten, welche mehr zur Stütze des 

Hinterleibs zu dienen ſcheinen, nachgeſchleppt werden. Bei Betrachtung dieſer ſonderbaren 
Tiere unter Anleitung des abgebildeten Xenos Peckii fallen die un verhältnismäßig großen 
halbkugeligen Augen mit ſehr groben Feldern und die 4—6gliederigen, meiſt gegabelten 
Fühler auf. Um den ſenkrechten Kopf legt ſich in engem Anſchluß der ſchmale Halsring. 
Das Mittelbruſtſtück als Träger der verkümmerten Vorderflügel (a) gelangt am wenigſten 
zur Entwickelung, während der hinterſte Ring des Bruſtkaſtens zwei Drittel der ganzen 
Körperlänge einnimmt und von oben und unten die Wurzel des Hinterleibs bedeckt, dort 

durch einen kegelförmigen Fortſatz, welchen eine 
Quernaht vom übrigen Hinterrücken trennt. 

Vorder- und Mittelhüften treten als frei be: 
wegliche, ſenkrechte Walzen hervor, wogegen 
die hinterſten klein und eingekeilt erſcheinen. 
Schenkel und Schienen ſind kurz und breitge— 
drückt, die Füße nach vorn verbreitert und 
herzförmig, an der Sohle häutig, aber ohne 
jede Spur von Krallen. Wenige Adern ſtützen 
ſtrahlenartig den an der Wurzel breiten Hinter: 

1) Pecks Immenbreme (Xenos Pecküi): a verkümmerte flügel und geben ihm das Ausſehen eines 

dome wen de baader, debe latte Fächers Der viergliederige Hinterleib endet 
in die hakenförmig heraustretenden Geſchlechts— 

teile, welche ſich in der Ruhelage nach oben und innen umſchlagen. Die leere Puppen: 
hülſe, welche in dem verſteckten Teile die weichhäutige Beſchaffenheit der Larve beibehielt, 
bleibt im Wohntier ſitzen und bildet an deſſen Hinterleib eine klaffende Stelle zwiſchen 
zwei Ringen. 

Wie bei gewiſſen Sackträgern unter den Schmetterlingen, ſo haben die Weibchen der 
„Immenbremen“ ihren geflügelten, beweglichen Männern gegenüber einen weſentlich 
anderen Charakter. Die reife Larve bohrt ſich gleichfalls mit dem Kopfbruſtſtück heraus 
und iſt bereits zur Schwärmzeit des Männchens zum vollkommenen Inſekt entwickelt, welches 
ſich aber nur wenig von der Larvenform unterſcheidet und an jener Stelle, einen Freier er 
wartend, ſtecken bleibt. Wegen dieſer Larvenähnlichkeit der Weibchen konnte man lange Zeit 
hindurch mit der Entwickelungsgeſchichte nicht ins klare kommen, bis dem oben genannten 
deutſchen Forſcher der Nachweis gelang, daß es für jene eben keine vollendetere Form gibt. 
Das Kopfbruſtſtück, bei anderen Arten nach hinten mehr eingeſchnürt als bei Roſſis Immen⸗ 
breme, muß man ſich als eine hornige Schuppe denken, welche gegen den übrigen walzen⸗ 
förmigen Körper zurücktritt. Es beſitzt an ſeinem Vorderrand eine halbmondförmige Mund⸗ 
öffnung, welche durch einen engen Schlund in einen weiten, einfachen Darm leitet, deſſen 
blindes Ende faſt bis zur Leibesſpitze reicht. Dicht hinter dieſer Mundöffnung zieht eine 
Querſpalte über das Kopfbruſtſtück, deren Ränder anfangs aneinander ſchließen, ſpäter in 
Form eines Halbmondes klaffen. Durch dieſe Spalte, die Geſchlechtsöffnung, wird der u- 
gang zu einem weiten Kanal erſchloſſen, welcher unter der Haut bis ziemlich zum Leibes⸗ 3 
ende hinläuft und ſich durch feine ſilbergraue Färbung gegen das Weiß des übrigen Hinter 

r 

r ß 



Pecks und Roſſis Immenbreme. 8 541 

leibs ſcharf abhebt. Derſelbe ſteht mit der übrigen Leibeshöhle durch 3—5 nach vorn um: 
gebogene kurze Röhren in Verbindung, welche frei in jene hineinragen und auf unſerem 
Bilde durch die vier lichten Punkte angedeutet werden; von Siebold hat ihn den Brutkanal 
genannt, weil er ſpäter die Brut aufnimmt. Die Entwickelung der Eier, welche ſich im 
ganzen Körper zerſtreut finden, geht ſehr langſam von ſtatten, erfolgt aber im Leibe 
der Mutter, und zwar entſteht daraus eine ſechsbeinige Larve von geſtreckter Körperform, 
ohne Krallen, aber mit zwei Schwanzborſten und ſehr unvollkommenen Freßwerkzeugen aus— 
gerüſtet. Dieſe Larven verlaſſen den Brutkanal, ſpazieren auf dem Wohntier der Mutter 
umher, ihm bei flüchtigem Anblick ein mit Staub bedecktes Anſehen verleihend, und wur— 
den früher für Schmarotzer des Schmarotzers gehalten. Spätere Beobachtungen haben 
jedoch gelehrt, daß ſich dieſe Larven ganz ähnlich verhalten wie die erſte Form der Maiwurm— 
larve, welche wir (S. 133) kennen lernten, ſich in die Neſter ihrer Wohntiere, und zwar je 
eine an eine Larve derſelben, tragen laſſen und in dieſe einbohren. Hier häutet ſich die 

Strepſipterenlarve nach ungefähr 8 Tagen, nimmt Wurmform an, bekommt eine deutliche 
Mundöffnung mit zwei verkümmerten Kiefern, einen blindſackförmigen Darm ohne Spur 
von After, beſteht zuletzt aus zehn Ringen, von denen der erſte und größte das ſchon mehr— 
fach erwähnte Kopfbruſtſtück bildet. Bei der männlichen Larve, welche in ein Schwanz— 
ſpitzchen ausgeht, iſt dieſes gewölbt oder kegelförmig, bei der weiblichen, wie ſchon erwähnt, 
platt gedrückt und das Leibesende ſtumpf. Ebenſo, wie ſich äußerlich der Unterſchied der 
Geſchlechter ausprägt, ſchreitet auch im Inneren die Entwickelung der Fortpflanzungsteile 
vor. Sie hält mit der des Wohntieres ſo ziemlich gleichen Schritt und liefert einen Be— 
weis dafür, daß es auch hier Schmarotzer geben kann, welche ſich ohne Vernichtung ihres 
Wirtes ausbilden, wenn ſie denſelben auch in ſeiner äußeren Erſcheinung verändern können, 
wie Schmiedeknecht an mehreren Andrena-Arten nachweiſt. Bald nachdem die junge 
Biene oder Weſpe die Puppenhülle verlaſſen hat, kommt die reife Drehflüglerlarve in der 

früher angegebenen Weiſe hervor. 
Von Siebold vermutet, daß bei den Drehflüglern auch die Fähigkeit vorhanden ſein 

könne, ohne vorausgegangene Befruchtung entwickelungsfähige Eier hervorzubringen, von 
denen vielleicht nur die viel häufigeren, aber ſehr kurzlebigen Männchen herrühren. Man 
hat die bisher bekannt gewordenen Arten nach der Verſchiedenheit der Männchen auf 
vier Gattungen (Tenos, Stylops, Halictophagus, Elenchus) verteilt. 



Sechſte Ordnung. 

Kankerfe oder Geradflügler (Gymnognatha, Orthoptera). 

Alle bisher betrachteten Kerfe leben, wie man ſich erinnert, erſt als Larve, dann als 

davon verſchiedene, ruhende Puppe, bis zuletzt Käfer und Schmetterling, Imme und 
Fliege, zu ſtande kommt; jedes aber läßt ſich ohne weiteres als das erkennen, was es 
eben iſt, weil ihm die Merkmale ſeiner Ordnung kurz und bündig an der Stirn geſchrieben 
ſtehen. Bei den Netzflüglern waren dieſe ſchon weniger ſcharf ausgeprägt, man fand ſie 
nicht entſchieden ausgeſprochen in der Flügelbildung, nicht deutlich erkennbar in dem Ver— 
halten des erſten Bruſtringes zu ſeinen beiden Nachbarn, ſondern nur in den beißenden 

Mundteilen und in der vollkommenen Verwandlung. Das große Heer der noch übrigen 
Kerfe entſteht durch unvollkommene, bisweilen ohne jede Verwandlung; es hat entweder 
beißende, und zwar oft ſehr kräftig beißende, oder ſchnabelartige, zum Saugen eingerich— 
tete Mundteile, und hierin liegen die weſentlichſten Unterſcheidungsmerkmale der beiden 
noch übrigen Ordnungen. In jeder derſelben finden ſich neben den geflügelten auch flügel- 
loſe Arten, unter erſteren ſolche, bei denen die Vorderflügel mehr hornige Decken dar 

ſtellen, neben anderen, bei denen alle vier Flügel aus dünner Haut mit oder ohne Maſchen⸗ 
netz beſtehen. Nach der hier feſtgehaltenen Auffaſſungsweiſe gehören alle Inſekten, welche 
un vollkommene oder gar keine Verwandlung beſtehen und beißende Mund⸗ 

teile aufzuweiſen haben, zu den Kaukerfen. 
Außer dieſen zwei, allen Orthopteren gemeinſamen Merkmalen zeigen ſie in der Bil⸗ 

dung der Unterlippe wie in der Gliederung des Hinterleibs noch zwei andere Überein- 
ſtimmungen, die nur mit wenigen Worten angedeutet werden können. Dadurch nämlich, 
daß bei allen echten Linnéſchen Geradflüglern die vier Laden der Unterkiefer, zum Teil 
ſogar ihre Stämme, getrennt auftreten, bei den anderen (hier hinzugenommenen) durch 
einen Schlitz in der Mitte des Zungenteiles zwei Seitenhälften wenigſtens angedeutet werden, 
ſpricht ſich in dieſer Ordnung das Streben aus, zwei Unterkieferpaare herzuſtellen, wie 
ſie bei den Krebſen wirklich noch vorhanden ſind. Eine weitere, der Ordnung zukommende 
Eigentümlichkeit bildet das Auftreten von elf, allerdings nicht überall äußerlich ſichtbaren 
Hinterleibsringen und die damit im Zuſammenhang ſtehende Verteilung der Geſchlechts— 
und Afteröffnung auf zwei verſchiedene, bezüglich den drittletzten und letzten derſelben. 

Die Larve hat bekanntlich keine Flügel, ſondern bekommt erſt nach mehrmaligen Häu⸗ 
tungen die Anſätze dazu, wenn der vollkommene Kerf geflügelt iſt; daher unterſcheidet 
ſie ſich auch ohne große Mühe von dieſem. Bleibt letzterer aber flügellos, was nicht ſelten 
vorkommt, ſo wird die Unterſcheidung beider ſchwieriger, denn dann weicht die Larve nur 
durch die geringere Anzahl der Fühlerglieder und Augenfelder, zweier ſchwierig feſtzuſtel⸗ 
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lender Merkmale, vom vollkommenen Inſekt ab. Manchmal hat dieſes nur ſtummelhafte 
Flügel, deren vordere aber auf den hinteren liegen, während bei der Larve die umgekehrte 
Lage ſtattfindet. 

Die Kaukerfe, vorwiegend von geſtrecktem Körperbau, liefern im Verhältnis zu ihrer 
Geſamtzahl, welche man auf 6000 ſchätzt, viele in Hinſicht auf Form, Färbung und Größe 
anſehnliche Inſekten und breiten ihre Arten über die ganze Erde aus, wenn auch gewiſſe 
Familien vorherrſchend den wärmeren Erdgürteln angehören. Manche fallen durch die 
ungeheure Maſſenvereinigung einer und derſelben Art auf und werden, ſofern ſie Pflan— 
zenkoſt zu ſich nehmen, der menſchlichen Wirtſchaft im höchſten Grade verderblich, da ſie 
in beiden Ständen rückſichtlich der Gefräßigkeit keinem anderen Kerfe etwas nachgeben. 

Dieſen Pflanzenfreſſern gegenüber durchſchwärmen andere als unerſättliche Räuber die 
Lüfte und nützen durch Vertilgung gar manchen Ungeziefers. 

Verſteinerte Überreſte kommen be: 
reits im Kohlengebirge vor, wo ſie alle 
anderen überwiegen; weiter hat man ſie 
im lithographiſchen Schiefer, beſonders 
zahlreich aber in der Tertiärperiode und 
im Bernſtein aufgefunden. 

Am zweckmäßigſten ſtehen diejenigen 

Kaukerfe an der Spitze, welche früher von 
den meiſten Schriftſtellern zur vorigen 
Ordnung gezogen wurden, ſich durch ihre 
vier gleichartigen Flügel als Geſchlechts— 
tiere und durch ihr Waſſerleben als 

Larven auszeichnen. Als Vertreter der 
Afterfrühlingsfliegen (Perlariae 
oder Semblodea) ſei zunächſt die zwei: - =. = 

ſchwänzige Uferfliege (Perla bi- Zweiſchwänzige Uferfliege (Perla bicaudata): 1) Larve, 

caudata) genannt. Sie hat einen 2) ausſchlüpfende, 3) vollendete Fliege. Natürliche Größe. 

braungelben, zweimal dunkelgefleckten, 
durch die Mitte dunkelgeſtriemten und ebenſo eingefaßten Vorderrücken, einen rotgelben 
Kopf und am übrigen Körper eine mehr braungelbe Färbung. An den gelblichen Beinen 
ſind die Spitzen der Schenkel und Wurzeln der Schienen dunkler. Bei dem Männchen biegt 
ſich die geſpaltene, flache neunte Rückenplatte des Hinterleibs am inneren und hinteren 
Rande zu ſchmalen Leiſten auf, bei dem Weibchen teilt ſie ſich dagegen durch ſeichte Grüb— 
chen wie in drei Läppchen, während die achte Bauchplatte bei demſelben Geſchlecht gerade 
abgeſtutzt iſt. Hier beträgt die Körperlänge faſt 22, die des Männchens reichlich 15 mm, 
dem entſprechend die Maße eines Vorderflügels 28,25 und 22 mm. Überdies muß noch be— 
merkt werden, daß ſich als Gattungscharakter zwiſchen dem Radius und ſeinem Aſte im 
letzten Drittel des Vorderflügels nur eine Querader, zwiſchen dem Radius und der Rand— 
ader, außerhalb der Einmündung der Unterrandader, dagegen mindeſtens drei Querrippen 
vorfinden, daß ferner die Kinnbacken ſehr klein und häutig, die Endglieder der Kiefertaſter 
verdünnt ſind und das dritte Fußglied die Geſamtlänge der beiden vorhergehenden über— 
trifft. Unter Berückſichtigung aller dieſer Merkmale wird man die genannte Art von vielen 
ſehr ähnlichen unterſcheiden können, welche neuerdings auf zahlreiche Gattungen verteilt 
worden ſind. Die zwei Schwanzborſten, welche den Beinamen veranlaßten und unter der 
Bezeichnung „Raife“ den meiſten Ordnungsgenoſſen zukommen, finden ſich bei ſehr vielen 

Afterfrühlingsfliegen wieder, ebenſo die allgemeine Körpergeſtalt, von welcher die faſt gleiche 
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Entwickelung aller drei Bruſtkaſtenringe zu dem bei geflügelten Kerfen nur ſelten zu 
beobachtenden Familiencharakter gehört. Schon hier beginnt der ſich ſpäter häufig wieder⸗ 
holende Umſtand, daß bei beſtimmten Arten regelrecht oder bei Einzelweſen ausnahms⸗ 

weiſe die Flügel verkümmern. In dieſer Familie trifft dieſe Kürzung die Männchen ge— 
wiſſer Arten. 

Mit den Köcherjungfern und Waſſerflorfliegen zu gleicher Zeit und an gleichen Orten 
ſitzen die Kerfe mit platt auf den Rücken gelegten Flügeln, oder ſie laufen eine Strecke, 
wenn ſie geſtört werden; die Flugbewegungen halten nur kurze Zeit an und werden erſt 
des Abends lebhafter. Die Weibchen kleben die Eier an eine Vertiefung ihres Bauches 
und laſſen ſie klümpchenweiſe in das Waſſer fallen, wenn ſie darüber hinfliegen. Die 
ihnen entſchlüpfenden Larven haben, wie dies im Begriffe der unvollkommenen Verwand⸗ 
lung liegt, große Ahnlichkeit mit der ausgebildeten Fliege, nur keine Flügel und lange 
Wimperhaare an Schenkeln und Schienen, um beſſer rudern zu können. Bei den meiſten 
erkennt man unten auf der Grenze der Bruſt die Kiemenbüſchel, durch welche ſie atmen. 

Sie halten ſich vorzugsweiſe in fließenden Gewäſſern auf, am liebſten in reißenden Ge— 

birgsbächen unter Steinen oder an Holzwerk, und nähren ſich vom Raube, weshalb ihre 
Kinnbacken jetzt manchmal härter und kräftiger entwickelt ſind als nach der Verwandlung. 
Zur Ausbildung bedürfen ſie eines Jahres, wenn nicht noch längerer Zeit, bekommen 
allmählich Flügelſtumpfe und kriechen zuletzt an einem Pflanzenſtengel oder einem Steine 
aus dem Waſſer, um im Drange nach Freiheit den unvermeidlichen Riß im Nacken zu 
veranlaſſen und als entſchleiertes Bild ein kurzes Daſein zu friſten. Pictet bearbeitete 
1841 dieſe Familie im beſonderen und widmete den früheren Ständen vorzügliche Auf— 
merkſamkeit. Er beſchreibt darin 100 ihm bekannt gewordene Arten, gedenkt noch wei— 
terer 28, welche von anderen Schriftſtellern benannt worden, ihm aber unbekannt ge— 
blieben ſind. Von jenen verbreiten ſich 27 über den größten Teil Europas. 

Die Hafte, Eintagsfliegen (Ephemeridae), gehören einem zweiten Form— 
kreiſe an, welcher bei aller Verwandtſchaft mit dem vorigen zahlreiche Merkmale als Eigen⸗ 
tümlichkeiten für ſich beanſprucht. Den ſchlanken, faſt walzigen Körper dieſer Fliegen be⸗ 
deckt eine ungemein zarte Haut, und drei, mitunter auch nur zwei gegliederte Schwanz⸗ 
borſten verlängern ihn nicht ſelten um das Doppelte. Die kurzen Borſten vorn, welche 
die Stelle der Fühler vertreten, würden leicht ganz überſehen werden, wenn ſie nicht auf 
ein paar kräftigen Grundgliedern ſtänden. Nebenaugen kommen groß, oft aber nur zu 
zweien vor. Das mittlere Bruſtſtück erreicht faſt die Länge des vorderſten. Dem zarten 
Bau entſprechen auch zarte Beine, welche in vier oder fünf Fußglieder auslaufen. Auf 
ihrer Bildung beruht der eine Unterſchied zwiſchen den beiden Geſchlechtern, indem ſich 
an den vorderſten der Männchen Schienen und Füße in einer Weiſe verlängern, daß man 
dieſelben, wenn ſie in der Ruhelage nebeneinander geradeaus weit vorſtehen, bei einem 
flüchtigen Blicke für die Fühler halten möchte. Die vorgequollenen, beinahe den ganzen 
Kopf einnehmenden Augen geben für das männliche Geſchlecht ein zweites Erkennungs⸗ 
zeichen ab. Da die Eintagsfliegen den Namen in der That verdienen und mitunter kaum 
24 Stunden leben, ſo bedürfen ſie der Nahrung nicht und widmen ihre kurze Lebens— 
dauer nur der Fortpflanzung; daher bleiben die nach dem Plane der beißenden angelegten 
Mundteile unentwickelt, und ihre Stummel verſtecken ſich hinter ein großes zweilappiges 
Kopfſchild. Die zierlichen Netzflügel endlich werden in der Ruhe ſenkrecht nach oben ge 
tragen, in inniger Berührung ihrer Oberflächen, und unterſcheiden ſich bedeutend in den 
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Größenverhältniſſen, denn ein vorderer übertrifft den Hinterflügel durchſchnittlich um das 
Vierfache oder verdrängt denſelben in einigen Fällen gänzlich. Das Intereſſanteſte an 
den Ephemeren bleibt ein Zug aus ihrer Entwickelungsgeſchichte, der ſonſt nirgends weiter 
vorkommt. Sobald die Fliege nämlich dem Waſſerleben entſagt hat, nach den ſonſtigen 

Begriffen vollkommen iſt, ſtreift ſie noch einmal ihre Haut ab und ſogar auch von 
den Flügeln. Nachdem das ſogenannte „Subimago“ kurze Zeit mit ſtark wagerecht ge— 
lagerten Flügeln ruhig geſeſſen, fängt es an, dieſe in andauernd zitternde Bewegung zu 
verſetzen. Gleichzeitig löſt ſich unter fortwährenden ſeitlichen Bewegungen des Hinterleibes 
zuerſt das letzte Schwanzende und ſchiebt ſich in der Haut langſam nach vorn, wobei die 

Seitendörnchen an den Hinterenden der Leibesringe einen weſentlichen Vorſchub leiſten, 
denn ſie verhindern das Zurückgleiten der vor— 
dringenden Teile. Durch dies gewaltſame 

III 

Drängen des ganzen Tieres gegen Kopf und 7 
Bruft wird die feine Haut auf dem Rücken 
des Mittelleibes in der Mittellinie zunächſt N * 
ſtark angeſpannt und endlich geſprengt. Sie 7% \ . 
zieht ſich immer mehr gegen die Flügel zurück / 
und der Mittelleibsrücken des vollkommen ent— 5 e , , 

wickelten Haftes erſcheint blank und glänzend a , 85 9 . 6 N e 
in ihrer Mitte, bis unter fortgeſetztem Drängen I 0 In! DEI 4 1 ON 9 

der Kopf heraustritt. Die Flügel ſenken ſich Wu , N 76 & VB 
dann dachförmig an den Leib herunter, und 
es werden aus ihnen die Flügel des Imago 
und die Vorderfüße faſt gleichzeitig hervor⸗ 
geſchoben. Letztere, dicht unter dem Leibe zu— 
ſammengeſchlagen, ſtrecken ſich faſt im gleichen 
Augenblick, in welchem die entwickelten Flügel 
ſich ſteif in die Höhe richten, und klammern 
ſich feſt an den Gegenſtand, auf welchem das 9 0 n 8 N 

Subimago itzt. Nun ruht das Tier einige bs a Natürliche Große an 

Sekunden und befreit ſchließlich den Hinter: 

leib ſamt den Borſten ſowie die Hinterbeine, als die allein noch umſchloſſenen Teile, putzt 

den Kopf und die Fühler mit den Vorderbeinen und entflieht raſch dem Auge des Beob— 
achters. Die Haut allein bleibt ſitzen mit zuſammengeſchrumpften Hinterrändern der Flügel— 
ſcheiden. Dieſer Umſtand dürfte den Namen „Haft“ veranlaßt haben und nicht, wie Röſel 
meint, das Klebenbleiben an friſch geteerten Schiffen. Mir iſt aus meiner Jugendzeit, 
wo ich dergleichen Dinge mit anderen Augen anſah als heutigestags, noch in der Er— 
innerung, eine ſolche Häutung in der Luft während des Fluges wahrgenommen zu haben. 
War es Täuſchung, war es Wahrheit? Nach dem eben geſchilderten Hergange ſcheint mir 
die Möglichkeit eines ſolchen Vorfalles nicht ausgeſchloſſen. Die Verſchiedenheiten zwiſchen 
Subimago und Imago aufzufinden, ſetzt einige Übung voraus. Jenes erſcheint wegen der 
ſchlotternden Haut plumper, ſeine Glieder ſind dicker und kürzer, beſonders die männlichen 

Vorderbeine, die Färbung iſt unbeſtimmter und ſchmutziger; bei dieſem treten alle Umriſſe 
und Formen ſchärfer, die Farben reiner hervor. Alles iſt glänzender und friſcher, das „Bild“ 
jetzt erſt klar und wahr. Übrigens geben die Flügel untrügliche Merkmale ab, wie Pictet 
ausführlicher auseinandergeſetzt hat. 

Die Eintagsfliegen waren den Alten nicht unbekannt. Ariſtoteles erzählt, daß der 
Fluß Hypanis, welcher ſich in den eimmeriſchen Bosporus ergießt, zur Zeit 85 Sommer: 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. 1X. 
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Tag⸗ und Nachtgleiche Dinge wie Säckchen von der Größe der Weinkerne mit ſich führe, aus 
welchen ein geflügeltes, vierfüßiges Tierchen krieche, welches bis zum Abend herumfliege, 
dann ermatte und mit der ſinkenden Sonne ſterbe; es heiße daher Eintagsfliege. Aelian 
läßt fie aus dem Weine geboren werden. Wird das Gefäß geöffnet, jo fliegen die Eintags⸗ 

fliegen heraus, erblicken das Licht der Welt und ſterben. Die Natur beſchenkt ſie mit dem 
Leben, entreißt ſie demſelben aber ſo ſchnell wieder, daß ſie weder eignes Unglück fühlen, 
noch fremdes zu ſehen bekommen können. 

An einem ſtillen Mai- oder Juni-Abend gewährt es einen zaubenn Anblick eigen⸗ 
tümlicher Art, dieſe Sylphiden im hochzeitlichen Florkleide, beſtrahlt vom Golde der ſinkenden 
Sonne, ſich in der lauen Luft wiegen zu ſehen. Wie verklärte Geiſter ſteigen ſie ohne ſicht⸗ 
liche Bewegung ihrer glitzernden Flügel auf und nieder und trinken Luſt und Wonne in den 
wenigen Stunden, welche zwiſchen ihrem Erſcheinen und Verſchwinden, ihrem Leben und 

Sterben liegen; denn ſie führen den Hochzeitsreigen auf, 
wiewohl merkwürdigerweiſe unter Tauſenden von Männ⸗ 
chen nur wenige Weibchen vorkommen. Man kann dieſe 

Tänze bei uns zu Lande am beſten an der gemeinen 
Eintagsfliege (Ephemera vulgata) beobachten, 
weil ſie die größte iſt, am häufigſten in Deutſchland, und 
zwar ſchon im Mai vorkommt und ſich infolge ihrer dun— 
keln Färbung am ſchärfſten gegen den Abendhimmel ab: 
grenzt. Sie mißt reichlich 17—19 mm ohne die Schwanz⸗ 
borſten, welche beim Weibchen eine gleiche, beim Männ⸗ 
chen faſt die doppelte Länge haben, und iſt dunkelbraun; 
einige gereihte, bisweilen zuſammenſtoßende Flecke von 
pomeranzengelber Farbe auf dem Hinterleibe, abwech— 
ſelnd lichte und dunkle Ringel der drei unter ſich 
gleichen Schwanzfäden verleihen dem düſteren Ge- 

= 2 5 : 1 wande einigen Schmuck, ſowie eine braune, gekürzte 
ännchen der gemeinen Eintagsfliege Mittelbinde auf den dreieckigen Vorderflügeln den dicht 
een netzförmig und dunkel geaderten, in den Zwiſchen⸗ 

räumen durchſichtigen Flügeln etwas Abwechſelung. An jedem Beine zählt man fünf Fuß⸗ 

glieder, deren zweites das erſte beinahe um das Achtfache an Länge übertrifft. 
Die geſperrt gedruckten Merkmale kommen der ganzen Gattung Ephemera zu, die nach der 
jetzt leider herrſchenden Liebhaberei in mehrere Arten zerlegt worden iſt. 

Fragen wir nun: wo kommen ſie her, jene ephemeren Erſcheinungen? Sie entſteigen, 
gleich den vorigen, dem fließenden Waſſer, wo die Larven ihre Lebenszeit mit Raub ver⸗ 
brachten, nachdem die Weibchen die Eier in dasſelbe ausgeſtreut hatten. Die geſtreckte Larve 
unſerer Art hat auf jeder Seite des Hinterleibes ſechs Kiemenbüſchel oder Quaſten, keine 
Kiemenblättchen. Der Kopf läuft vorn in zwei Spitzen aus, trägt fein behaarte Fühler 
und lange, ſichelförmig nach oben gekrümmte Kinnbacken und Kiefertaſter, welche dreimal 
länger als die Lippentaſter ſind. Die einklauigen Beine ſind glatt und bewimpert, Schen⸗ 
kel und Schienen der vorderſten ſtärker und zum Graben eingerichtet, denn ſie arbeiten 
mit ihnen in die ſandigen Ufer, der Bäche lieber als der Flüſſe, wagerechte, bis 52 mm 

tiefe Röhren, meiſt zwei dicht nebeneinander. Die ſchmale Scheidewand iſt im Hintergrunde 
durchbrochen, ſo daß die vorkriechende Larve ſich nicht umzuwenden braucht, wird indes 
durch das Waſſer oder infolge des Vorbeikriechens oft zerſtört. 

Die Larven der Gattung Palingenia graben auch, unterſcheiden ſich aber äußerlich 
von der vorigen durch zwei gewimperte Kiemenblättchen an den Seiten der meiſten 
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Hinterleibsringe; andere, teils von mehr platter, teils von mehr runder Körperform, leben 
frei im Waſſer, jedoch ſind die meiſten von ihnen noch lange Zeit hindurch ſorgfältig zu 
beobachten, ehe die vielen Lücken in unſeren Kenntniſſen über die einzelnen Eintagsfliegen 
ausgefüllt werden können. 

Das gemeine Uferaas (Palingenia horaria) hat bei milchweißer Grundfarbe 
einen ſchwärzlichen Außenrand der Vorderflügel, ſchwarze Schenkel und Schienen der Vor— 

Hl 
a 

Wien 

Gemeines Uferaas (Palingenia horaria). 

derbeine, überdies an allen Beinen die beiden erſten der fünf Fußglieder einander gleich. 
Die Gattung charakteriſiert ſich durch licht geaderte, ungefleckte, nicht durchſichtige Flügel 
und eine kürzere mittlere Schwanzborſte, welche beim Männchen mehr in die Augen 
fällt als beim Weibchen; dieſes ſoll ſich, wenigſtens bei der langgeſchwänzten Art 
(Palingenia longicauda), nicht zum zweiten Male häuten, außerdem bei der Paarung, 

welche in der Luft oder auf dem Waſſer erfolgt, auf dem Männchen ſitzen. 
Die Ephemeren und unter ihnen vorzugsweiſe das Uferaas (Palingenia) gehören 

zu denjenigen Arten, welche durch ihr maſſenhaftes Auftreten ein allgemeineres Intereſſe 
35% 
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in Anſpruch nehmen, und zwar in um ſo höherem Grade, als die Lebensdauer der Ein— 
zelweſen ſich auf die kürzeſte Zeit beſchränkt. Überhaupt wird das Uferaas nur für einige 
Tage, beziehungsweiſe Abende des ganzen Jahres ſichtbar, um dann ſpurlos zu ver— 
ſchwinden, bis für jede Art ihre Zeit im nächſten Jahre wieder herbeigekommen iſt. Die⸗ 

ſelbe hält eine jede ſo gut ein, daß dem Landwirt die ſeinige für die verſchiedenen Ernten 

nicht geläufiger ſein kann, wie ſie den Fiſchern auf einem beſtimmten Fluſſe für das 
Schwärmen des Uferaaſes iſt, mögen auch ein größerer Grad von Wärme oder Kälte, das 
Steigen oder Fallen des Waſſers und andere noch unbekannte Umſtände die Erſcheinungs⸗ 
zeit etwas beſchleunigen oder verzögern. Zwiſchen dem 10. und 15. Auguſt werden von 
den Fiſchern der Seine und Marne diejenigen erwartet, welche Reaumur als Palinge- 
nia virgo beſchreibt. Die Fiſcher nennen ſie „Manna“, und wenn ihre Zeit gekommen 
iſt, ſo pflegen ſie zu ſagen: „das Manna fängt an ſich zu zeigen; das Manna iſt dieſe 
Nacht häufig, im Überfluß gefallen“, wodurch ſie entweder auf die erſtaunliche Menge 
von Nahrung, welche die Eintagsfliegen den Fiſchen bieten, oder auf die reiche Fülle ihrer 
Netze beim Fiſchfang anſpielen wollen. 

Réaumur bemerkte dieſe Kerfe zuerſt im Jahre 1758, in welchem fie ſich nicht eher 
als am 18. Auguſt in Menge zeigten. Als er am folgenden T Tage von einem Fiſcher er⸗ 
fahren, daß die Fliegen erſchienen wären, ſtieg er drei Stunden vor Sonnenuntergang 
in einen Kahn, löſte vom Ufer des Fluſſes mehrere Erdmaſſen, welche mit Larven an— 
gefüllt waren, und ſetzte ſie in einen großen Kübel mit Waſſer. Als dieſer bis gegen 8 Uhr 

in dem Kahn geſtanden, ohne daß eine beträchtliche Menge von Haften geboren worden 
war, und ein Gewitter im Anzuge war, ließ ihn der berühmte Forſcher in ſeinen Garten 
bringen, an welchem die Marne vorbeifloß. Noch ehe ihn die Leute an das Land brach— 
ten, kroch eine große Menge von Ephemeren aus demſelben hervor. Jedes Stück Erde, wel— 
ches über das Waſſer hervorragte, ward von denſelben bedeckt, indem einige ihren Schlamm— 
ſitz zu verlaſſen begannen, einige zum Fliegen bereit und andere bereits im Fluge begriffen 
waren; überall unter dem Waſſer konnte man ſie in einem höheren oder niederen Grade 
der Entwickelung ſehen. Als ſich das Gewitter näherte, war Réaumur gezwungen, das 
intereſſante Schauspiel zu verlaſſen, kehrte aber ſogleich wieder zu demſelben zurück, nac)- 
dem der Regen aufgehört hatte. Als der Deckel, den man auf den Kübel gelegt hatte, 
wieder abgenommen worden war, erſchien die Anzahl der Fliegen bedeutend vermehrt und 
wuchs noch immer. Viele flogen hinweg, noch mehr ertranken im Waſſer. Die ſchon Ver⸗ 
wandelten und in der Verwandlung Begriffenen würden allein hingereicht haben, den 
Kübel anzufüllen; doch wurde ihre Zahl bald von anderen, welche das Licht anzog, ver: 
größert. Um ihr Ertrinken zu verhindern, ließ Réaumur den Kübel wieder bedecken und 
das Licht darüber halten, welches gar bald vom Schwarm der Anſtürmenden verlöſcht 

wurde, die man händeweiſe von dem Leuchter wegnehmen konnte. Dies Schauſpiel um 
den Kübel, ſo neu und anziehend es für den genannten Forſcher auch war, wurde noch 
bei weitem durch dasjenige übertroffen, welches ſich ſeinen Blicken am Fluſſe ſelbſt darbot, 

wohin ihn die Bewunderungsrufe des Eärtners riefen. „Die Myriaden Hafte“, erzählt 
Réaumur, „welche die Luft über dem Strome des Fluſſes und auf dem Ufer, wo ich ſtand, 
anfüllten, können weder ausgeſprochen noch gedacht werden. Wenn der Schnee in den 
größten und dichteſten Flocken fällt, ſo iſt die Luft nicht ſo voll von demſelben, als ſie 
hier von Haften war. Kaum ſtand ich einige Minuten auf einer Stufe, als die Stelle mit 
einer Schicht derſelben von 2 — 4 Zoll in der Dicke bedeckt wurde. Neben der unterſten 
Stufe war eine Waſſerfläche von 5— 6 Fuß nach allen Seiten gänzlich und dicht von ihnen 
zugedeckt, und was der Strom wegtrieb, wurde unaufhörlich erſetzt. Mehrere Male war 
ich gezwungen, meine Stelle zu verlaſſen, weil ich den Schauer von Haften nicht ertragen 

‚4 
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konnte, der, nicht ſo beſtändig in ſchiefer Richtung wie ein Regenſchauer einfallend, immer 
und auf eine ſehr unangenehme Weiſe von allen Seiten mir in das Geſicht ſchlug; Augen, 
Mund und Naſe waren voll davon. Bei dieſer Gelegenheit die Fackel zu halten, war 
eben kein angenehmes Geſchäft. Die Kleider des Mannes, der ſie trug, waren in wenig 
Augenblicken von dieſen Fliegen bedeckt, gleichſam überſchneit. Gegen 10 Uhr war dieſes 
intereſſante Schauſpiel zu Ende. Einige Nächte darauf erneuerte es ſich, allein die Flie— 
gen zeigten ſich nicht mehr in derſelben Menge. Die Fiſcher nehmen nur drei aufeinander 
folgende Tage für den großen Fall des „Manna“ an, doch erſcheinen einzelne Fliegen 
ſowohl vor als nach denſelben. Wie immer auch die Temperatur der Atmoſphäre be— 

ſchaffen ſein möge, kalt oder heiß, dieſe Tiere ſchwärmen unveränderlich um dieſelbe Stunde 
des Abends, das heißt zwiſchen ein Viertel und ein Halb nach 8 Uhr; gegen 9 Uhr be— 
ginnen ſie die Luft zu erfüllen, in der folgenden halben Stunde iſt ihre Anzahl am größten, 
und um 10 Uhr ſind kaum einige mehr zu ſehen, ſo daß in weniger als zwei Stunden 
dieſes ungeheure Fliegenheer aus dem Fluſſe, der ſie zur Welt bringt, hervorgeht, die 
Luft erfüllt, ſein beſtimmtes Werk verrichtet und — verſchwindet. Eine große Anzahl fällt 
in das Waſſer, den Fiſchen zum reichlichen Mahle, den Fiſchern zum glücklichen Fange.“ 

Auch ich hatte zu verſchiedenen Malen Gelegenheit, im Vorübergehen das gemeine 
Uferaas zu beobachten. Zuerſt in Leipzig, wo es bekanntlich nicht an fließendem Waſſer 
fehlt. Hier ſah ich (Ende der 30er Jahre) an den brennenden Straßenlaternen der be— 
wäſſerten Vorſtädte dieſe Art in Klumpen hängen, welche die halbe Größe einer Laterne 
erreichten, und ſicher hat ſich ſeitdem dieſelbe Erſcheinung öfter wiederholt. In der erſten 
Woche des Auguſt 1859 bemerkte man hier in Halle dieſelbe Art in der Nähe der am Waſſer 
ſtehenden Laternen wie Schneeflocken umherfliegen und hatte beim Gehen an den Füßen 
die Empfindung, welche locker gefallener Schnee verurſacht. Es war am 26. Juli 1865 
abends nach 10 Uhr, als ich an einer mehrarmigen Laterne auf dem Marktplatz in Halle ein 
ähnliches Schauſpiel beobachtete, wie es der franzöſiſche Forſcher geſchildert hat. Tauſende 
und Abertauſende der genannten Hafte umkreiſten das Licht in größeren und kleineren 
Zirkeln, im allgemeinen aber ließen ſich beſtimmte Richtungen, einzelne Gürtel unterſcheiden. 
Merkwürdig war mir dabei, daß auf meinem weiteren Wege an einzelnen Straßenlaternen 
dieſe Fliegen nicht beobachtet wurden, ſelbſt nicht an denen, welche ſich unmittelbar neben 
einem Saalarm befanden, während jener Armleuchter weiter vom Waſſer entfernt ſtand als 
alle übrigen nicht umflatterten Laternen. Am 14. und 15. Auguſt 1876 wiederholte ſich die— 

ſelbe Erſcheinung, aber nur an einigen Laternen in der nächſten Nähe des Fluſſes. 

Scopoli erzählt, daß die Schwärme von Haften, die alljährlich im Monat Juni aus 
dem Laz, einem Fluſſe in Krain, erſtehen, nach ihrem Tode einen Dünger liefern, welchen 
die Landwirte benutzen, und daß jeder glaube, nur wenig davon geſammelt zu haben, 
wenn er nicht wenigſtens 20 Ladungen (?) bekommen hätte. Die in Ungarn unter dem 
Namen der „Theißblüte“ bekannte Erſcheinung iſt nichts weiter als das maſſenhafte 
Auftreten der Palingenia longicauda an den Ufern der Theiß. Übrigens wiſſen nicht 
bloß die Fiſcher Frankreichs das Erſcheinen der Eintagsfliegen (weil es meiſt im Auguſt 
erfolgt, darum auch Auguſtfliegen oder in einer bekannteren Abkürzung „Auſt“ genannt) 
zu verwerten, ſondern auch anderwärts verſtehen die Fiſcher Nutzen daraus zu ziehen, 
indem ſie auf ihren Kähnen Strohwiſche anbrennen und damit die Tiere herbeilocken, welche 
ſich die Flügel verbrennen und als den Fiſchen erwünſchte Leckerbiſſen in das Waſſer fallen. 
Auch ſammeln ſie dieſelben, kneten die Leichname mit etwas Lehm zu Kugeln und bedienen 
ſich dieſer beim Fiſchen als Köder. 
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Die Wellen eines ſanft dahingleitenden Baches ſpielen mit den Stengeln der ihn um: 
zäunenden Waſſergräſer und ſchlanker, über alle anderen hervorragender Schilfhalme, daß 
ſie auch ohne den geringſten Windhauch leiſe flüſtern. Ein ſteinernes Thor läßt jenem den 

Weg unter dem Eiſenbahndamm offen, welcher wie eine Mauer die Gegend durchſchneidet; 
Kühlung verbreitend, tritt er heraus und verfolgt geräuſchlos ſeine Bahn, abwechſelnd 
zwiſchen bunten Wieſenſtreifen und geſegneten Fluren dahinfließend. Ein vereinzeltes 

Weidenbüſchchen, kräftiger Graswuchs, hier und da ein roter Teppich der gedrängt blühen: 
den Waſſerminze oder ein Strauß des ſchlanken Blutkrautes bezeichnen die Schlangenwin⸗ 
dungen ſeines ſchmalen Pfades. Luſtiges Inſektenvolk zieht ihm nach und umſchwirrt ſeine 
blumenreichen Ufer. Das Schilf, der Weidenbuſch, das Gemäuer des Brückenbogens hier an 
dieſem Bach, oder eine ſtehende Lache mitten in einer Wieſe, das ſind die traulichen Plätz⸗ 
chen, wo ſich die ſchlanken blauen oder grünen, metalliſch glänzenden Seejungfern vom 
Juli ab gern aufhalten. Schwankenden Fluges, mehr flatternd, ſchweben fie von Stengel 
zu Stengel, wiegen ſich auf dieſem Blatte oder klammern ſich an jenem feſt, wenn ihnen das 
erſte nicht gefiel, immer die Flügel, gleich den Tagſchmetterlingen, hoch haltend. Sie ſcheinen 
nur zur Kurzweil ihre trägen Umflüge zu halten, ohne Nebenzweck, verſäumen indes 
nicht, verſtohlenerweiſe hier ein Mückchen, dort eine Fliege wegzuſchnappen und ungeſäumt 
zu verſpeiſen. So treibt es die eine Sippe der gleich näher zu betrachtenden Tiere, 
andere, durchſchnittlich größere, können wir in ihrer vollen Wildheit an offenen Stellen 
des Waldes beobachten, wenn die Gewitterſchwüle in der Atmoſphäre unſerer beklommenen 
Bruſt faſt das Atmen verbietet. Je mehr wir uns gedrückt fühlen, deſto ungebundener 

und freier ſchwirrt an unſeren Ohren jeden Augenblick ein ſchlanker Kerf in wildem Fluge 

vorbei: die allbekannten Waſſerjungfern, ein Name, den wir Deutſche den Franzoſen 
nachgebildet haben mögen, welche, immer galant, die Tiere „Demoiselles“ nennen. 
Ihre Bewegungen ſind leicht und gewandt, ihre Kleidung iſt ſeidenartig glänzend, bunt 
und mit den feinſten Spitzen beſetzt, denn als ſolche erſcheinen ihre Flügel. Aber im 
Charakter haben ſie mit niemand weniger als mit den Jungfrauen Ahnlichkeit. Wer Okens 
Naturgeſchichte ſtudiert hat, lernte ſie unter dem Namen Schillebolde (ſchillernde Bolde) 
oder Teufelsnadeln kennen. Der ſtets praktiſche Engländer gab ihnen den bezeichnendſten 
Namen, indem er ſie „Drachenfliegen“ (Dragon flies) nannte. Brettſchneider heißen ſie 
im Volksmund in der einen Gegend von Deutſchland, Augenſtößer oder Himmels— 
pferde in der anderen. Man möchte faſt glauben, es ginge beſagten Weſen wie den 
Katzen mit ihrem elektriſchen Felle, die Nähe eines zur Entladung kommenden oder min— 
deſtens drohenden Gewitters rufe in ihrem Organismus eine nicht bezwingbare Unruhe 
hervor. Hier läßt ſich eine an einem Baumſtamm oder auf dem Wege vor uns nieder; 
herrlich ſchillern ihre feinmaſchigen, langen Flügel in allen Farben. Im nämlichen Augen⸗ 
blick fährt ſie ebenſo wild auf, wie ſie ſich niedergelaſſen. Dort ſtürzt eine wie ein Raub⸗ 
vogel in jähem Schuß auf eine unglückliche Fliege, gönnt ſich aber nicht die Ruhe, ſie 
ſitzend zu verzehren, ſondern verſchlingt ihre Mahlzeit im Fluge, zugleich mit den über- 
mäßig großen Augen nach einem neuen Leckerbiſſen ausſchauend. Mehr als einmal iſt es 
mir begegnet, daß eine Waſſerjungfer flinker war als ich und den Spanner oder ein anderes 
Inſekt, welches ich auf dem Zuge hatte, mir vor der Naſe wegſchnappte und mir nur 

das — — Nachſehen ließ. Manche lieben es, fortwährend im Kreiſe zu fliegen, beſonders 
über mäßig großen Waſſerflächen, wobei fie fangen und wegſchnappen, was in ihren Be⸗ 
reich kommt, und ihresgleichen wohl auch durch einige Biſſe aus dem Jagdrevier verdrängen. 
Durch ſolches und ähnliches Treiben und unermüdliche Flugfertigkeit unterhalten die Libellen 
faft allerwärts vom Mai bis zum Herbſt an warmen Tagen den Spaziergänger, wenn er 
ihnen anders einige Aufmerkſamkeit ſchenken will, und zwar im kalten Lappland nicht 
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minder wie im heißen Neuholland. Iſt es rauh und windig, ſo ſitzen ſie feſt und laſſen 
ſich viel leichter mit den Fingern wegnehmen, als ſonſt mit den beſten, noch ſo geſchickt 
gehandhabten Fangwerkzeugen. In Farbe, Größe, Art des Fluges und dem Bau der 
einzelnen Glieder finden ſich bei den verſchiedenen Arten mancherlei Abwechſelungen, auf 
die wir nachher zurückkommen werden. 

Der große halbkugelige oder querwalzige Kopf ſteht frei auf einem dünnen Halſe, ſo 
daß er ſich nach allen Seiten hinwenden und hierdurch das an ſich durch große Oberfläche 
der Augen weite Geſichtsfeld jeden Augenblick ändern kann. Außer den Augen ſind die 

Mundteile vorzugsweiſe ausgebildet und kräftig, eine notwendige Bedingung für die Räuber: 
natur der geharniſchten Amazonen. Die breiten Kinnbacken, mit vielen ungleichen, aber 
ſcharfen Zähnen bewaffnet, bilden eine kräftige Zange; darunter ſtehen die beiden kaum 
halb ſo breiten, in ein Bündel noch ſpitzerer Zähne endenden Unterkiefer, am Grunde mit 
einem eingliederigen Taſter verſehen; eine gewölbte Unterlippe legt ſich beim Schluſſe des 
Mundes mit ihrem Vorderrand ſo an die Oberlippe, daß jene Mordwerkzeuge vollkommen 
eingeſchloſſen werden. Neben den beiden oberen Punktaugen ſitzt auf dickem Grundgliede 
je eine viergliederige, kurze Borſte, die leicht zu überſehenden Fühler. Der Mittelleib bietet 
in der Rückenanſicht keine Eigentümlichkeit, denn der von oben kaum ſichtbare erſte Ring 
bleibt bei vielen Kerfen in der Entwickelung gegen die übrigen zurück, und die Weichheit 
in der Mittellinie der beiden folgenden Ringe findet ſich bei vielen Netzflüglern und an— 
deren Kaukerfen gleichfalls; dagegen zeigt die Seitenanſicht einen Bau, wie er eben nur 
dieſer Familie eigen iſt. Die beiden hinteren Ringe ſtehen, wie ihre Seitenränder zeigen, 
außerordentlich ſchräg, ſo zwar, daß die Flügel weit nach hinten, die Beine weit nach vorn 
rücken und die Hüften der Hinterbeine noch vor die Einlenkungsſtelle der Vorderflügel zu 
ſtehen kommen. Die genannten Beine ſind die längſten, die Schenkel und Schienen aller 
vierkantig, nach innen ſtachlig bewehrt und die Füße dreigliederig. Die ganze Einrich- 
tung iſt darauf berechnet, daß die Räuber im Fluge dem thätigen Maule mit den Beinen 
die Beute bequem andrücken oder wenigſtens zum Fraße geeignet vorhalten können; gleich— 
zeitig dürfte dieſe Form des Mittel: und Hinterbruſtringes nötig ſein, um Raum für die 
tellerförmigen Sehnen zu gewinnen, auf denen das ausdauernde und raſche Flugvermögen 
beruht. Die Werkzeuge hierzu ſind alle vier einander in Größe, Form und dem Verlaufe 
des zierlichen Maſchennetzes beinahe vollkommen gleich; ein Flügelmal läßt ſich kurz vor 
der Spitze faſt immer deutlich erkennen. Der elfgliederige Hinterleib, am vorletzten Ringe 
mit zwei ungegliederten, griffel- oder blattartigen Raifen verſehen, die beim Männchen 
auch zu Zangen werden, dehnt ſich auffällig in die Länge, bei den Arten der erſten Sippe 
faſt nadelartig; in Südamerika finden ſich ſolche (Agrion Amalia Burmeiſters), wo 
bei 14,4 em Körperlänge auf den Hinterleib allein 12,2 em kommen. Übrigens bereitet 
der Kerf dem Sammler nicht wenig Kummer, weil ſeine Farben außerordentlich vergänglich 
und ſeine Glieder ſehr wenig anhänglich aneinander ſind. 

Höchſt eigentümlich ſind die Liebkoſungen der Libellen und ihre Weiſe, ſich zu paaren. 
Bei den kleineren, breitköpfigen Arten kann infolge ihres gleichmäßigeren, ruhigeren, 
weniger fahrigen Fluges das Gebaren leichter beobachtet werden; ich entſinne mich wenigſtens 
nicht, es ſchon bei den rundköpfigen, größeren Arten geſehen zu haben. Wie zwei Fiſche 
manchmal in gerader Richtung dicht hintereinander hinſchwimmen, ſo bemerkt man zunächſt 

eine Libelle der anderen auf der Ferſe nachfolgend; ihr Flug iſt dabei vom gewöhnlichen 
verſchieden, mehr zögernd und ziehend. Voran fliegt das Männchen. Neckiſch faßt es jetzt 
mit den beiden Haltzangen das Weibchen im Genick. Dieſes biegt nun auf die ihm ſchmei— 
chelnde Gunſtbezeigung den ſchlanken Hinterleib nach unten vor und läßt ihn an ſeiner 
Spitze von einem doppelten, hakenförmigen Werkzeuge feſthalten, welches beim Männchen 
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am Bauche des ſcheinbar halbierten, etwas blaſig geſchwollenen zweiten Leibesringes ſitzt. 

Die Umſchlingung iſt feſt und innig, daß ſie zunächſt ſo leicht nicht gelöſt werden kann. 
Da beim Männchen die Ausgänge der Hoden im neunten Hinterleibsringe liegen, ſo muß 
der zweite vor der Paarung von dort her erſt die Samenflüſſigkeit beziehen und ſich damit 
anfüllen. Nach der Paarung läßt bei den meiſten Arten das Männchen ſein Weibchen wieder 
frei, und dieſes tanzt entweder in aufrechter Stellung über dem Waſſer, oder ſchneidet mit 
ſeiner kurzen Legröhre Waſſerpflanzen an, um ſeine Eier unterzubringen. 

Die Larven der Libellen leben im Waſſer und ſind in Seen, Teichen und Sümpfen 
wie fließenden Gewäſſern für das übrige ſich dort aufhaltende Geſchmeiß dasſelbe, was 

die Haifiſche den Meeresbewohnern: gefürchtete, unerſättliche Räuber. Obſchon in den all⸗ 
gemeinen Körperumriſſen dem vollkommenen Kerfe zu vergleichen, weichen fie doch, ab- 
geſehen von den kleineren Augen, längeren Fühlern und dem gedrungeneren Leibe, in zwei 
Punkten, den Mundteilen und Atmungswerkzeugen, weſentlich von ihm ab. Die Unter⸗ 
lippe hat ſich zu einem Raubarm, der ſogenannten Maske, umgeſtaltet, wie die Abbil⸗ 
dung (S. 557) wahrnehmen läßt. Beim Vergleich mit dem Arme bildet der ſchmale Wurzel⸗ 
teil, der in der Ruhe hinter der Kehle anliegt, den Oberarm, der breitere, dreieckige, durch 
ein Scharniergelenk damit verbundene den in der Ruhelage dem erſten angedrückten, unter 
ihm liegenden Unterarm und die zum Ergreifen der Beute beſtimmte Zange, die Hand. 
Weil das Ganze aber an der Stelle der Unterlippe ſteht, ſo laſſen ſich ſeine Teile auch 
auf dieſes Werkzeug deuten. Der Oberarm wäre das Kinn, der Unterarm entſpräche der 
Zunge, und die am Innenrande oder an der Spitze gezähnten beiden Hälften der äußeren, 
mit den Taſtern verwachſenen Laden dem Kiefer. Wenn dieſe letzteren, wie in unſerer Ab⸗ 
bildung, S. 557, Fig. 2, ſich flach ausbreiten, ſo daß die ganze Einrichtung in der Ruhelage 
bloß von unten her den Mund ſchließt und von oben unſichtbar bleibt, ſo heißt die Maske 

eine flache; ihr entgegen ſteht die Helmmaske, bei welcher die beiden Zangen mit ihren 
Zähnen ineinander greifen, ſich wölben und in der Ruhe den Mund nicht bloß von unten, 
ſondern auch ſeitlich und oben bedecken, wie bei den Gattungen Libellula, Cordulia, Epi- 
theca (Fig. 4). Wenn die Larve auf Raub ausgeht, jo ſchnellt fie ihre Maske vor, greift 
damit weit aus und erfaßt mit den Zangen die Beute; indem ſie jetzt ihren Fangarm 
wieder einzieht, führt ſie jene nach dem Munde, wo ſie mit den Kinnbacken ſchnell zer⸗ 
kleinert und nachher verſchluckt wird. Als Waſſerbewohner atmen die Larven durch Kiemen. 
Bei den einen erſcheinen dieſe äußerlich als drei am Hinterleibsende ſitzende, länglich runde 
Blättchen und heißen Schwanzkiemen, wie auf dem Bilde „Eierlegende Schlankjungfer“, 
vorn links zu ſehen iſt, bei den anderen (größeren) Arten bleiben ſie äußerlich unſichtbar 
und werden nach der Stelle, an der ſie angebracht ſind, als Darmkiemen bezeichnet. In 

den Wänden des Maſtdarmes nämlich, welchen zwei dünnere Atmungsröhren ſeiner ganzen 
Länge nach durchziehen, verlieren ſich die beiden Hauptſtämme der Luftröhren und verzweigen 
ſich in zahlreiche quere Hautfalten mit feinen Aſten. Am After ſtehen drei dreikantige, ſtachel⸗ 
förmige Klappen, welche mittels eines ſtarken Muskelapparates das Waſſer durch denſelben 

ein⸗ und wieder herauslaſſen, und es werden auf dieſe Weiſe nicht nur die Tracheenkiemen 
fortwährend vom Waſſer umſpült, ſondern auch gleichzeitig taktmäßige Schwimmbewe⸗ 
gungen hervorgebracht. Ich hielt vor einiger Zeit über Winter zahlreiche Libellenlarven in 
einem Aquarium, welches in einem Fenſter ſtand. Da ereignete es ſich gar nicht ſelten, 
daß eine Larve einen Waſſerſtrahl unter ziemlich vernehmbarem Geräuſch an die Fenſter⸗ 
ſcheibe ſpritzte, indem ſie ihr Leibesende aus dem Waſſer herausreckte. | 

Die Larven häuten ſich mehrere Male, und zwar auch dann noch, wenn fie bereits Flügel⸗ 
ſtumpfe haben; wie lange Zeit ſie bis zu ihrer Reife gebrauchen, iſt für die verſchiedenen 
Arten noch nicht mit Sicherheit ermittelt, wahrſcheinlich erfolgt aber die Geſamtentwickelung 
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in Jahresfriſt und die Überwinterung durchweg, und zwar ganz beſtimmt im Larvenzu— 
ſtand. Hagen unterſcheidet ſechs verſchiedene Grundformen der reifen Larven (Nymphen), 
von denen jedoch nur die der näher zu beſprechenden Arten bei dieſen Berückſichtigung 
finden können. Iſt nun aber die Larve geneigt, das bisherige Leben im Waſſer mit dem 
vollkommeneren Leben in der Luft zu vertauſchen, ſo kriecht ſie an einer Waſſerpflanze, 

einem im Waſſer ſtehenden Pfahle ꝛc. eine Strecke empor, kehrt aber in ihrer inneren Un— 

ruhe, oder vielleicht durch die Witterung beſtimmt, unter Umſtänden nochmals zurück; hat ſie 
ſich aber einmal außerhalb des Waſſers feſtgeſetzt, ſo iſt der Augenblick ihrer Erlöſung auch 
nicht mehr fern. Die bisher matten Augen werden glänzend und durchſichtig, die Haut 
an allen Teilen des Körpers wird immer trockener und zerreißt endlich vom Nacken bis 
vor auf den Kopf. Dieſe Teile kommen nun zunächſt heraus, dann folgen die Beine, 
welche durch Zurückbiegen der vorderen Körperteile den oberſten Platz einnehmen und leb— 
haft in der Luft umherfechten, bis endlich durch die Ermattung eine allgemeine Ruhe ein— 
tritt. Jetzt beginnt der zweite Akt. Mit einem Rucke erhebt ſich der bis dahin herab— 
hängende freie Körperteil, die Füße ſetzen ſich an den Kopfteil der leer und dadurch hell 

gewordenen Haut feſt, und nun wird der noch verborgene Hinterleib hervorgezogen. So 
ruht die Neugeborene auf ihrer bis auf den vorderen Längsriß unverſehrten letzten Larven— 
haut oder der Puppenhülſe, wie man dieſe Überreſte wohl auch genannt hat. Auf unſerem 
Bilde, „Eierlegende Schlankjungfer“, ſehen wir im Vordergrunde das Ausſchlüpfen einer 
Libelle dargeſtellt. Die Flügel ſind naß, eingeſchrumpft, längs- und querfaltig; allein zu— 
ſehends glättet ſich eine Falte nach der anderen, und in kaum einer halben Stunde hängen 
ſie in ihrer vollen Größe, aneinander gelegt auf der ſcharfen Kante ſtehend, ohne allen 
Halt, aber wie Silber glänzend, längs des Körpers herab. Zwei Stunden vergehen noch, 
ehe ihnen die Luft alle überflüſſige Feuchtigkeit benimmt und mit dem Trocknen die zum 
Gebrauche nötige Steifheit verleiht; zur völligen Ausfärbung bedarf es aber noch längerer 
Zeit. Sind jedoch erſt die Flügel trocken, ſo ſchwingt ſich die „Teufelsnadel“ mit ihnen 
in die Lüfte und beginnt ihr Räuberhandwerk in dieſen mit noch größerer Ausdauer und 

Gewandtheit als bisher in ihrem unvollkommneren Waſſerleben. 
Man kennt zur Zeit zwiſchen 1000 und 1100 Arten, welche über alle Erdteile ver— 

breitet ſind und in den heißen Ländern reichlicher, aber mit nur wenigen Ausnahmen 
ſchöner und größer als in den gemäßigten und kalten Erdſtrichen vorkommen. Von jener 
Zahl ernährt Europa ungefähr 100 und darunter ſolche, die auch anderwärts heimaten, 
wie beiſpielsweiſe Libellula pedemontana in Sibirien, Aeschna juncea in Transfau: 
kaſien, Anax Parthenope in Afrika; Anax formosus findet ſich von Schweden und dem 
Uralgebirge an durch ganz Europa und Afrika. 

Die Seejungfern (Calopteryx) gehören zu der Sippe der Agrioniden, die 
durch einen breiten, hammerförmigen Kopf, welcher an den Seiten weit voneinander ge— 
trennt die halbkugeligen Augen trägt, durch einen drehrunden, dünnen Hinterleib und durch 
eine zwiſchen den inneren Laden tief ausgeſchnittene Unterlippe im vollendeten Zuſtande, 
durch Schwanzkiemen und eine flache Maske im Larvenſtande charakteriſiert werden. Bei 
der genannten Gattung verſchmälern ſich die engmaſchigen Flügel allmählich nach der 
Wurzel, unterſcheiden ſich je nach dem Geſchlecht in der Färbung und ermangeln beim 
Männchen eines Males. Bei dieſer Gattung nehmen außerdem die Raife Zangenform an. 
Die anatomiſchen Unterſuchungen haben ergeben, daß die Larven nicht nur durch Schwanz, 
ſondern gleichzeitig durch Darmkiemen atmen. Jene beſtehen aus drei langen Floſſen, zwei 
faſt dreikantigen äußeren, tiefer ſtehenden und einer etwas kürzeren und höher gerückten 
in der Mitte. Eine vorn geſpaltene Maske, vor den Augen auf kantigem, kräftigem Grund— 
glied eingelenkte Fühler, welche in ihren ſieben Gliedern den Kopf an Länge übertreffen, 
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und Nebenaugen charakteriſieren überdies dieſe ſchlanken, langbeinigen Tiere. Eine der 

häufigſten und verbreitetſten Arten iſt die gemeine Seejungfer (Calopteryx virgo). 
Das Weibchen hat braune Flügel mit weißem Male und einen metalliſch ſmaragdgrünen 
Körper, das Männchen dagegen, das wir auf dem Bilde „Eierlegende Schlankjungfer“ 
fliegend erblicken, erſcheint durchaus wie in Stahl gekleidet, geſättigt dunkelblau. Genau 
genommen ſehen die Flügel auch braun aus, ſchillern aber der Regel nach in jener Farbe, 
mit Ausnahme der lichteren Spitze; doch finden ſich auch Individuen (man hat ſie „unreife“ 
genannt, Calopteryx vesta Charpentiers), bei denen der Schiller vollſtändig wegbleibt 
und die braune Grundfarbe zur Geltung kommt. Die Körperlänge beträgt 43,5—48 mm. 
Mit der gemeinen Seejungfer darf die im Juli und Auguſt gleichzeitig fliegende Calopteryx 
splendens nicht verwechſelt werden; ihre Flügel ſind ſchmäler, durchſichtig und haben beim 

Männchen eine blaue Querbinde vor der Spitze, beim Weibchen grünes Geäder. 
Die Schlankjungfern (Lestes) tragen ſchmälere, an der Wurzel deutlich geſtielte 

Flügel mit weiteren, zum Teil fünfeckigen Maſchen. Die ſchlanken, dünnen Larven atmen 
nach der letzten Häutung, alſo im Nymphenzuſtand, nur durch lange und breite Schwanz⸗ 

kiemen, haben keine Nebenaugen, dünne, ſiebengliederige Fühler zwiſchen den Netzaugen 
und eine ſehr lange, ſchmale Maske, welche in der Ruhe bis zu den Hinterhüften reicht. 
Von den gleich langen Leibesringeln tragen die fünf vorletzten kurze, gerade Seitenſtacheln 
ſowie das Ende zwiſchen den drei Floſſen fünf kurze Schwanzſpitzen. 

Im Mai und Juni fliegt in Deutſchland nicht ſelten die verlobte Schlankjungfer 
(Lestes sponsa, Agrion foreipula Charpentiers). Der ſmaragdgrüne Körper mißt 
33 —35 mm und wird beim ausgefärbten Männchen oben und unten am Mittelleib ſo⸗ 
wie auf den beiden Wurzel- und Endgliedern des Hinterleibes von lichtgrauem Reif über: 
zogen, eine faſt weiße Randader am braunen oder ſchwarzen Flügelmal und zwei gleich 
große und ſpitze Zähne am Innenrande der Haftzangen gehören zu den weiteren Er: 
kennungszeichen des Männchens. Das Eierlegen dieſer Art beobachtete von Siebold an 
einem mit Binſen (Scirpus lacustris) bewachſenen Teiche, und ich konnte mir nicht ver⸗ 
ſagen, dasſelbe durch eine Abbildung: „Eierlegende Schlankjungfer“, zu veranſchaulichen. 
Iſt die Paarung, wie oben berichtet, erfolgt, ſo läßt das Männchen ſein Weibchen nicht 
los, wie dies andere thun, ſondern hält es am Nacken feſt und führt es ſpazieren. Beide 
fliegen in dieſer Verbindung mit ausgeſtreckten Leibern umher, ſetzen ſich auf dieſe und 

jene Waſſerpflanze und ſcheinen in ihren Handlungen von einem Willen beſeelt zu ſein. 
Am häufigſten läßt ſich das Männchen an jenen Binſen, und zwar meiſt an der Spitze 

nieder, und die Beobachtungen bezogen ſich zunächſt auf die näher ſtehenden, außerhalb 
des Waſſers befindlichen Pflanzen. Hatte ſich ein Männchen auf einer derſelben nieder⸗ 
gelaſſen, ſo krümmte alsbald das Weibchen, welches hinter ihm in der Entfernung Platz 
griff, welche ihm der männliche, gerade ausgeſtreckte Hinterleib vorſchrieb, den ſeinen 
bogenförmig, die Spitze desſelben hinter ſeinen Füßen einſetzend, ſchob den ſäbelförmigen 
Legbohrer aus den beiden ſeitlichen Hornſcheiden hervor und drückte ihn in die Oberhaut 
der Binſe ein. Kaum war dieſes geſchehen, jo kroch es einige Schritte an der Binſe 
herab, arbeitete von neuem mit ſeinem Legapparat und fuhr in dieſer Weiſe fort, bis 
es, das Männchen natürlich mit ſich ziehend, am Grunde der Binſe angelangt war. Dann 
flogen beide davon, um an einer anderen dasſelbe Geſchäft von oben bis unten zu 1 

wiederholen. Die in dieſer Weiſe bearbeiteten Stengel ließen Reihen weißgelber Fleck⸗ 
chen erkennen; von oben nach unten war durch die Verwundung ein Streiſchen Sb 
haut abgetrennt, aber mit dem konvexen Teile des Legapparates, nachdem derſelbe heraus: 
gezogen war, wieder angedrückt worden. Faſt hinter jeder dieſer Wunden lag in der 
dort befindlichen, geräumigen Luftzelle der Binſe ein Ei, und zwar mit ſeinem pie 
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dunkelbraunen Ende in den inneren Teil der Hautſpalte eingeklemmt; das etwas dickere, 
abgerundete Ende des faſt walzigen, ſonſt blaßgelb gefärbten Eies ragte in die Zelle hinein. 

Dieſe hatte, wenn die Eier ſchon längere Zeit darin ſtaken, eine krankhafte, braune Farbe 
angenommen. Manchmal fand ſich hinter einer ſolchen Verwundung kein Ei; es war in 
dieſem Falle wahrſcheinlich dem Weibchen keine Zeit zum Ablegen desſelben gelaſſen 
worden; denn das Männchen zeigt nicht immer gleiche Ausdauer, um ihm bis unten zu 
folgen, ſondern fliegt manchmal auf, noch ehe der ganze Weg zurückgelegt iſt. Als die 
Blicke des aufmerkſamen Beobachters weiter ſchweiften, gewahrten ſie auch Pärchen auf 
Binſen, die aus dem Waſſer hervorragten. Sie ließen ſich durch dieſes nicht abhalten, 
ihren gewohnten Weg bis zum Grunde der Pflanze fortzuſetzen, ſondern verſchwanden beide 
unter der Waſſerfläche, legten aber vorher ihre vier Flügel dicht zuſammen. Hatte ſich 
das Weibchen unter das Waſſer begeben, ſo rückte das Männchen ſchnell nach, und jenes be— 
gann ſein Geſchäft nicht eher wieder, als bis auch dieſes ganz von Waſſer umgeben war; hier 
bog das Männchen ſeinen Hinterleib aber gerade ſo ſprenkelartig vom Stengel der Binſe 
ab wie das Weibchen, ſo daß alle unter Waſſer befindlichen Pärchen, deren von Siebold 
eine große Anzahl beobachtete, mit ihren Leibern einen doppelten Bogen bildeten. Außer— 
dem gewährten ſie durch ihren Silberglanz einen überraſchenden Anblick. An ihren Leibern, 
den Beinen und Flügeln nämlich haftete eine dünne Luftſchicht, die ſie ohne Zweifel zum 
Atmen bedurften; denn einzelne blieben eine halbe Stunde unter Waſſer, weil ſie hier 
wie auf dem Lande bis zum Grunde der Binſe, alſo auch des Teiches, hinabſtiegen. Sind 
ſie hier angekommen, ſo kriechen ſie am Stengel wieder empor und fliegen ſofort davon, 
wenn ſie über dem Waſſerſpiegel angelangt ſind. Es kam nicht ſelten vor, daß an einer 

und derſelben Binſe, an welcher unter Waſſer bereits ein Pärchen ſaß, ſich ein zweites 
in die Tiefe begab, und zwar auf derſelben Seite. In einem ſolchen Falle wichen ſie 
einander in der Weiſe aus, daß ſich das obere nach der entgegengeſetzten Seite des 
Stengels wendete und dann ſein Geſchäft ungehindert ſortſetzte. Bei Annäherung des 
Beobachters ließen ſie ſich an der Luft in ihrer Arbeit ſtören und flogen davon; nicht ſo 
im Waſſer: da konnten ſie bis auf einen gewiſſen Grad beunruhigt, d. h. berührt werden, 
ſie klammerten ſich nur feſter an den Stengel an; wurde aber mit einem Stocke ſtärker 
um ſie herum gewirtſchaftet, ſo krochen ſie ſchneller als gewöhnlich an der Binſe herauf, 
um zu entfliehen. An den unter Waſſer angeſtochenen Stellen der Binſe breitet ſich ein 
brauner Fleck aus, der bis in die Luftzellen eindringt. Daß übrigens die Weibchen einen 
großen Drang zum Eierlegen haben müſſen, geht aus den weiteren Beobachtungen her— 
vor, denen zufolge ſie dürres Holz und andere ungeeignete Gegenſtände, an die ſich die 
Männchen bisweilen auch anſetzten, in derſelben Weiſe mit ihrem Legbohrer zu bearbeiten 
verſuchten wie die weichen Binſen. Am ſpitzen Ende der Eier ſchlüpfen die Larven aus, 

welche durch ihre in die Augen fallenden längeren und verſchieden geformten Fühler in 
dieſer Jugend einen anderen Eindruck machen als im ſpäteren Lebensalter. 

Die zahlreichen Sippengenoſſen, welche feinen Nadeln gleich im Sonnenſchein am 
Schilfe und in deſſen Nähe umhertanzen und dabei die bedächtig ſchwingenden Flügel 
prächtig blitzen laſſen, oder, wenn es trübes Wetter iſt, feſt ſitzen und dieſe nach oben 
zuſammenklappen, gehören verſchiedenen Gattungen an, von denen die der Schlankjung— 
fern (Agrion) die meiſten Arten enthält. Man erkennt fie an den gleichfalls geſtielten 
Flügeln, deren Mal nur Zellenlänge erreicht, ſowie an den nicht erweiterten, dornig be— 
wimperten Schienen und unterſcheidet ſie hauptſächlich an der Hinterrandsbildung des 
Vorderrückens. Ihre reifen Larven gleichen denen der Gattung Lestes, die ſich vorn helm— 
artig umbiegende Maske reicht hinten nur bis zu den Mittelhüften, die Flügelſcheiden 
find etwas länger, Beine und Schwanzkiemen kürzer, und den Hinterleibsringen fehlen 
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die Stacheln. Von der angegebenen Grundform weicht die breitbeinige Schlank— 
jungfer (Platycnemis pennipes) durch die bei beiden Geſchlechtern breitgedrück— 
ten, weißlichen Schienen der vier hinterſten Beine augenfällig ab. Die zierliche, 35 mm 
lange Waſſerjungfer wird überdies durch den weißlichen, ſchwarz liniierten Leib leicht 
kenntlich. 

Den zweiten Formkreis der Waſſerjungfern, und zwar die größeren, gleichzeitig wil⸗ 
deren Arten verrät auf den erſten Blick der große, halbkugelige Kopf, deſſen Hauptteil 
die ſich vor dem Scheitel berührenden, prächtig ſchillernden und in dem Grade entwickelten 
Augen einnehmen, daß man bei günſtig auffallendem Lichte ohne Vergrößerungsglas die 
kleinen Felder (Facetten) auf ihrer gewölbten Oberfläche erkennen kann. Den dritten 
Teil der ganzen Kopfoberfläche nimmt die blaſig aufgetriebene, durch einen Quereinſchnitt 
geteilte Stirn ein, an welche ſich nach unten die Oberlippe anſchließt, wie der Schirm 
einer Mütze geſtaltet und die Freßwerkzeuge von oben her deckend. Die Hinterflügel über⸗ 
treffen im Wurzelteil die Vorderflügel merklich an Breite, und alle vier liefern im Flügel⸗ 
dreieck und in der Bindehaut die weſentlichſten Unterſchiede zwiſchen den Gattungen. 
Unter jenem verſteht man nämlich die durch ſtärkere Adern begrenzte, dreieckige Fläche, 
welche ſich im erſten Flügeldrittel zwiſchen der vierten und fünften, der Flügelwurzel ent: 
ſpringenden Längsader ausdehnt und wohl auch mit ſeiner Spitze nach hinten über letztere 

hinausreicht. Die Bindehaut iſt ein ſehr kleiner, mehr oder weniger halbmondförmiger 
Abſchnitt am Flügelgrunde, welcher ſich durch Farbe und Beſchaffenheit von der übrigen 
Haut unterſcheidet. Die Larven aller Dickköpfe atmen nur durch Darmkiemen und be— 
dürfen daher keiner Schwanzfloſſen. 

Für Europa werden die größten und bunteſten Glieder der Familie, von denen höchſtens 
eine Art hinter der gewöhnlichen Länge von 52—65 mm zurückbleibt, durch die Shmal: 
jungfern (Aeschna) gebildet. Man erkennt fie leicht an dem blau und gelb gezeich— 
neten Körper, den in einer Linie auf dem Scheitel zuſammenſtoßenden Augen und den 
ziemlich gleichen vier Flügeldreiecken. Die acht deutſchen Arten laſſen ſich teilweiſe nur 
ſchwierig voneinander unterſcheiden. Sie fliegen in waldigen und bergigen Gegenden 
mehr einzeln, weil eine jede ihr Jagdrevier in wildem Fluge beſtändig durchſtreift und 
ſo leicht keine zweite darin duldet. Die Larve zeichnet ſich durch große Netzaugen, ſchwach 
entwickelte Punktaugen, dünne, ſiebengliederige Fühler zwiſchen jenen, ſchlanke, die Leibes⸗ 
ſpitze nicht erreichende Hinterbeine mit dreigliederigen Füßen, durch eine flache Maske, 
verſteckte Luftlöcher an den Ringen des Mittelleibes und durch Seitenſtacheln an den letzten 

Leibesgliedern aus (Fig. 1, 2, S. 557). Während mehrere Arten der Schmaljungfern oben 
auf der blaſigen Stirn mit einem dunkeln T. förmigen Flecke gezeichnet find, fehlt er der 
großen Schmaljungfer (Aeschna grandis J.), welche überhaupt ſparſamer an dem 
gelben oder rotbraunen Körper gefleckt erſcheint als andere. Die Bruſtſeiten ſchmücken 
zwei gelbliche Binden, die Rückenmitte zwiſchen den gelblichen Flügeln und das dritte 
Hinterleibsglied blaue Flecke; die Oberlippe iſt einfarbig, die Bindehaut weißlich und 

jeder Raif des Männchens an der Wurzel ungezahnt, an der Spitze gerundet. 
Der gemeine Plattbauch (Libellula depressa), gelbbraun von Farbe, an den 

Rändern gelb gefleckt oder am Hinterleib des reifen Männchens ſchön himmelblau bereift, 
tritt uns hier im Bilde entgegen. Ein großer länglicher und dunkler Fleck an der Wurzel 
der vorderen, ein dreieckiger an der der hinteren Flügel, eine rotbraune, zwiſchen der 
Wurzel der dritten und vierten Längsader gelegene Zelle (Baſalzelle) auf allen vier 
Flügeln und wenigſtens zehn Queradern am Vorderrande von deren Wurzel bis zu der 
etwas eingekniffenen, durch dickere Queradern markierten Stelle in ihrer Mitte, das 
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Knötchen genannt, unterſcheiden dieſe Art von den zahlreichen Gattungsgenoſſen. Genau 
dieſelbe Geſtalt, Größe und Körperfarbe, nur kein blau angelaufenes Männchen hat der 
etwas früher, ſchon im Mai erſcheinende vierfleckige Plattbauch (Libelulla qua- 
drimaculat a), von den dunkeln Flecken an den Knötchen aller Flügel jo genannt, welche 
überdies noch eine ſafrangelbe Wurzel auszeichnet. 

Beide Arten haben dann und wann durch die ungeheuern Mengen, in denen ſie 
auftreten und weite Züge vornehmen, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt. Es 
wurden deren ſeit 1673 mehr als 40 aufgezeichnet, die meiſt aus Libellula quadrima- 
culata, dann aus Libellula depressa und auch einmal aus einem Agrion beſtanden. 
Der bereits oben erwähnte, nicht nur um die in Rede ſtehenden Kerfe hoch verdiente 
Forſcher Dr. Hagen (vormals in Königsberg, jetzt in Nordamerika) berichtet von einem 

Zuge der erſtgenannten Art, den er von ſeinem Urſprung an und eine Strecke hin zu 
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1) Larvenhülſe einer Schmaljungfer. 2) Larve einer ſolchen mit vorgeftredter Maske. 3) Gemeiner Plattbauch 
(Libellula depressa). 4) Lebende Larve einer Libellula mit vorgeſtreckter Maske. 5) Dieſelbe als zurückgelaſſene Haut nach 

dem Ausſchlüpfen. Natürliche Größe. 

beobachten Gelegenheit fand, wie folgt: „Im Juni 1852, an einem ſchönen, warmen 
Tage, erfuhr ich ſchon des Morgens um 9 Uhr, daß über das Königsthor ein ungeheurer 
Libellenſchwarm in die Stadt zöge. Um die Mittagszeit verfügte ich mich dahin und ſah 
noch immerfort Libellen in dichtgedrängten Maſſen in die Stadt ziehen. Um das inter— 
eſſante Schauſpiel genauer zu betrachten, ging ich zum Thore hinaus und konnte hier auf 
einem freien Platze den Zug genau beobachten. Denkt man ſich von der Höhe des Thores 
aus nach Dewan etwa eine Viertelmeile hin (denn dort nahm, wie ich ſpäter entdeckte, 
der Zug ſeinen Anfang) eine gerade Linie gezogen, ſo gibt ſie die Richtung genau an; 
am Thore war er etwa 30 Fuß über dem Boden erhaben, da die Krone des dort befind— 
lichen Walles den Zug zum Teil am Hinüberfliegen hinderte. Gegen Dewan zu ſenkte 
er ſich allmählich, wie man an nahe ſtehenden Bäumen ſchätzen konnte, und wo er bei 
Dewan den Weg kreuzte, war er der Erde ſo nahe, daß ich, auf einem Wagen ſitzend, 
hindurchfuhr. Auffällig und ſonſt nicht beobachtet war mir die große Regelmäßigkeit des 
Zuges. Die Libellen flogen dicht gedrängt hinter- und übereinander, ohne von der vor— 
geſchriebenen Richtung abzuweichen. Sie bildeten ſo ein etwa 60 Fuß breites und 10 Fuß 
hohes lebendes Band, das ſich um ſo deutlicher markierte, als rechts und links davon die 



558 Sechſte Ordnung: Kaukerfe; vierte Familie: Holzläuſe. 

Luft rein, von Inſekten leer erſchien. Die Schnelligkeit des Zuges war ungefähr die eines 
kurzen Pferdetrabes, alſo unbedeutend im Vergleiche zu dem reißenden Fluge, der ſonſt 

dieſen Tieren eigentümlich iſt. Bei näherer Betrachtung fiel es mir auf, daß alle Waſſer⸗ 
jungfern friſch ausgeſchlüpft zu ſein ſchienen. Der eigentümliche Glanz der Flügel der 
Libellen, die noch nicht lange die Nymphenhaut abgeſtreift haben, läßt dies nicht ſchwer 
erkennen. Je weiter ich dem Zuge entgegenfuhr, deſto jünger waren offenbar die Tiere, 
bis ich nach Dewan kam und in dem dortigen Teiche die Quelle des Stromes entdeckte. 
Die Färbung des Körpers und die Konſiſtenz der Flügel bewieſen, daß fie erſt an dem: 

ſelben Morgen ihre Verwandlung überſtanden haben konnten. Auf dem Teiche oder am 
jenſeitigen Ufer war keine Libelle zu ſehen. Der Zug nahm zweifellos aus dem Teiche 
ſelbſt, und zwar am diesſeitigen Ufer ſeinen Urſprung. Der Zug dauerte in derſelben 
Weiſe ununterbrochen bis zum Abend fort; eine Schätzung der Zahl der Tiere mag ich 
mir nicht erlauben. Merkwürdig genug übernachtete ein Teil desſelben, da die Libellen 
mit Sonnenuntergang zu fliegen aufhören, in dem dem Thore zunächſt gelegenen Stadt- 
teil, bedeckte dort die Häuſer und Bäume der Gärten und zog am folgenden Morgen in 
der urſprünglichen Richtung weiter. Auf eine Anfrage, die ich in den Zeitungen ergehen 
ließ, erfolgte die Antwort, daß er am folgenden Tage in der Richtung über Karſchau 
weggezogen und etwa 3 Meilen von Königsberg geſehen worden ſei; ſein weiteres Schickſal 
blieb mir unbekannt. — Halten wir die beobachteten Thatſachen zuſammen, ſo liegt hier 
unzweifelhaft der inſtinktartige Trieb einer Ortsveränderung vor, da die Tiere gegen ihre 
Gewohnheit und bevor an ihrer Geburtsſtätte Mangel an Nahrung ihnen fühlbar geweſen 
ſein konnte, in geregeltem Zuge, gleichfalls ſehr gegen ihre Gewohnheit, dieſelbe ver— 
ließen. Wohl davon zu unterſcheiden ſind die ungeheuern Schwärme von Libellen, die 
wir in manchen Jahren an den Gewäſſern beobachten, beſonders wenn ein kaltes Früh— 
jahr ihre Entwickelung verzögert hat und einige warme Tage plötzlich die verſpätete Ent— 
wickelung zu Wege bringen. — Der von mir beobachtete Zug folgte der Richtung des 
Windes; doch ſcheint dies mehr zufällig geweſen zu ſein, da bei den 40 verſchiedenen 
Beobachtungen ein großer Teil nicht die herrſchende Windrichtung einhielt. Die Urſache 
dieſer Züge iſt noch nicht aufgeklärt. Die Regelmäßigkeit derſelben, die dem Naturell 

jener raſtlos umherſchweifenden Tiere widerſpricht, bedingt allerdings einen beſtimmten 
Zweck. Im vorliegenden Falle läßt ſich nur annehmen, daß für die künftige Brut einer 
ſolchen Anzahl die dortigen Gewäſſer, die übrigens im Sommer nicht austrocknen, nicht 
ausgereicht haben dürften. . . . Abbé Chappe, der 1761 den Durchgang der Venus in 
Sibirien beobachten ſollte, ſah einen ähnlichen Zug derſelben Art, 500 Ellen breit und 
5 Stunden lang in Tobolsk, und Uhler aus Baltimore berichtet mir, daß im nörd— 
lichen Amerika, namentlich in Wisconſin, derartige Züge nicht ungewöhnlich ſeien. Die 
überſendeten Tiere ſtellen es außer Zweifel, daß jene Art mit der unſeren genau über- 
einſtimmt; auch in Südamerika wurden dieſe Erſcheinungen beobachtet. Wie kräftig 
übrigens das Flugvermögen dieſer Tiere iſt, geht aus der verbürgten Thatſache hervor, 
daß Schiffe Libellen auf hoher See, 600 engliſche Meilen vom Lande, fliegend angetroffen 
haben “ 

Die meilten Plattbäuche haben gelb oder dunkel gefärbte Flügelwurzeln, die wenigften 
aber die platte Form des Hinterleibes, welche die beiden genannten auszeichnet, kein ein⸗ 

ziger erſcheint in metalliſcher Körperfarbe. Als Erkennungsmerkmale gelten: die in einem 
Punkte oben auf dem Kopfe zuſammenſtoßenden Netzaugen, der in beiden Geſchlechtern 

gleich gebildete Hinterrand des Hinterflügels und das in dieſem anders als im Vorderflügel 
geſtellte Dreieck. Die Larven haben eine Helmmaske und die gedrungene Form der Figuren 
4 und 5, S. 557; im übrigen weichen die verſchiedenen Arten mannigfach voneinander 
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ab. Man hat ſich veranlaßt gefunden, dieſe Gattung nebſt ihren Verwandten (Epitheca, 
Cordulia, Polyneura, Palpopleura und andere) als dritte Sippe (Libellulidae) von 
den Aſchniden abzuſcheiden, weil die vereinten, aber vorn eingekerbten inneren Lappen 
der Unterlippe viel kürzer ſind als die mit den Taſtern verwachſenen äußeren, während 
ſie dort faſt gleiche Länge damit und keine Einkerbung zeigen, weil ferner die Dreiecke 
des Vorder: und Hinterflügels verſchieden und endlich die Larven mit Helmmasken aus: 
geſtattet ſind. 

Mit den unanſehnlichen, an Baumſtämmen und Planken anzutreffenden Holzläuſen 
(Psocus) beginnt die Reihe der ausschließlichen Landbewohner unter den gleichartig ges 
flügelten Kaukerfen. Die äußere Erſcheinung dieſer Tierchen rechtfertigt die deutſche Be— 
nennung keineswegs. Wie der Kopf ſich durch eine blaſig aufgetriebene Stirn nach vorn, 
durch glotzende Augen ſeitlich erweitert, ſo nach hinten 
derartig, daß er den ganzen Vorderrücken bedeckt. Vor . 
den drei genäherten Nebenaugen ſind die achtgliederigen 
Borſtenfühler eingelenkt, welche den Körper an Länge 
übertreffen. Durch die halbkreisförmige Oberlippe werden 
die übrigen Mundteile verſteckt, als da find: der hor— 
nige, hakige Oberkiefer, der aus häutigen Laden, einer 
breiten äußeren und verlängerten zweiſpitzigen inneren, 
und viergliederigen Taſtern zuſammengeſetzte Unter— 
kiefer, endlich eine zweiteilige, taſterloſe Unterlippe. 
Die Flügel bedecken wie ein Wetterdach den kurzen, 
eiförmigen, neunringeligen Hinterleib, ihn weit über— 
ragend, und ſind arm an Adern; die vorderen haben 
ein großes Mal vor den kürzeren und ſchmäleren Hinterflügeln voraus. Am letzten der 
beiden ziemlich gleichen Fußglieder kommen zwei kurze Klauen nebſt einer Borſte vor. Die 
Tiere ernähren ſich wahrſcheinlich von Flechten und trockenen Pflanzenteilen und bieten 
im Larvenzuſtand keine Eigentümlichkeit. Wohl aber verdient erwähnt zu werden, daß 
das Weibchen die an Blätter gelegten Eier mit Fäden aus ſeiner Oberlippe überſpinnt, jede 
Art auf ihre Weiſe. So birgt z. B. die vierpunktige Holzlaus (Psocus quadri- 
punctatus) die ihrigen, 5—16, in den Vertiefungen zwiſchen den Blattrippen und über: 

zieht ſie ſo, daß das Ganze in der Entfernung das Anſehen einer Fiſchſchuppe annimmt. 
Wir lernten früh das Spinnen einiger Waſſerkäfer zu gleichem Zwecke, aber mittels der 
Hinterleibsſpitze kennen; unter den vollkommenen Inſekten iſt mir keins weiter bekannt, 
welches mit dem Munde ſpinnt. 

Die zahlreichen lebenden Arten (man kennt 13 foſſile im Bernſtein) werden neuer— 
dings auf ſehr viele Gattungen verteilt und bilden die Familie der Psocidae. Sie laſſen 
ſich am Geäder, an den dunkeln Flecken oder Binden der Flügel und an der Körperfarbe 
oft nur mit Mühe unterſcheiden. Wir erblicken hier in der liniierten Holzlaus (Pso— 
eus lineatus) die größte europäiſche Art, denn fie mißt von der Stirn bis zur Flügel: 

ſpitze reichlich 6,5 mm, die ſchwarzen, am Grunde blaßbraunen Fühler werden bis Il mm 
lang. Die am Körper ſchwärzliche, am Kopfe rote Heulaus (Psocus, jetzt Caecilius pe— 

dicularius) erreicht kaum 2 mm Länge, lebt auf Laub- und Nadelhölzern und kommt 
bisweilen in Magazinen, Heuböden und in menſchlichen Wohnungen maſſenhaft vor. 

Unter der Benennung Staublaus, Bücherlaus hat man neuerdings zwei, und 
zwar flügelloſe Arten erkannt: die kleinere, nur 153 mm lange Art iſt der Troctes divi- 

Liniierte Holzlaus (Psocus lineatus). 

Dreimal vergrößert. 
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natorius Müllers, welche in ganz Europa und in Nordamerika vorkommt, die größere, 
bis 2 mm lange Art mit längeren Fühlern, weniger dicken Hinterſchenkeln und ſonſt noch 
unterſchieden, heißt Atropos puls atorius L. Beide leben zwiſchen alten Papieren, in 
Herbarien, Käſten der Inſektenſammlungen, ſtaubigen Ecken der Zimmer und ernähren 
ſich vom vorhandenen Staube, ſchaben aber auch in Sammlungen die Schuppen von den 
Schmetterlingsflügeln ab und ſuchen immer die Dunkelheit auf. 

Die Termiten, Unglückshafte (Termitidae), rechtfertigen inſofern eine dritte 

Benennung weiße Ameiſen, als ſie wie die Ameiſen in größeren Geſellſchaften gemein⸗ 
ſame Neſter bewohnen oder Bauten ausführen, und weil in den Kolonien neben den ge— 
flügelten, fortpflanzungsfähigen Geſchlechtern ungeflügelte und unfruchtbare Individuen vor- 
kommen; im übrigen weichen ſie durch die Körperform, die unvollkommene Verwandlung 
und ſonſt noch weſentlich von jenen Hautflüglern ab. Leider ſind unſere Kenntniſſe über 
dieſe ſo höchſt intereſſanten Bewohner wärmerer Erdgegenden noch ungemein lückenhaft, 
obſchon ältere Reiſende, wie König, Smeathman, Savage, St. Hilaire ꝛc., über fie 
berichtet, obſchon in den neueſten Zeiten ein Lespès, Bates, Fritſch, Fritz Müller 
und andere ihnen an Ort und Stelle größere Aufmerkſamkeit gewidmet haben. Allein die 
unwirtlichen Gegenden in denen ſie wohnen und die wenig zu den andauernden Beobachtungen 
geeignet ſind, wie ſie ſo im Verborgenen lebende Tiere beanſpruchen, die ſo verſchiedenen 
Formen einer und derſelben Art und das Vorkommen mehrerer Arten an derſelben Ort— 
lichkeit erſchweren die Forſchung ganz außerordentlich. Aus dieſen Gründen und weil die 
Lebensweiſe aller nicht dieſelbe iſt, läßt ſich, ohne ausführlicher zu ſein, als es der Raum 
hier erlaubt, auch nur in ſehr allgemeinen Umriſſen ein ungefähres Bild von ihnen 
entwerfen. 5 

Die Termiten haben, wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen, einen länglichen, 
ziemlich gleichbreiten Körper von eiförmiger, oben mehr abgeflachter, unten gewölbter Ge— 
ſtalt, an welchem der freie, ſchräg oder ſenkrecht nach unten gerichtete Kopf ſamt dem 
Mittelleibe ungefähr die Hälfte der ganzen Länge ausmacht, viergliederige Füße und, ſofern 
ſie geflügelt ſind, vier gleichgroße, lange und hinfällige Flügel mit einer Quernaht an der 
Wurzel. Dieſelben find von vier Längsadern durchzogen, welche ſchräge, unter ſich gleich— 
laufende oder auch einfach gegabelte Aſte ausſenden. Die Geſtalt des verhältnismäßig kleinen, 
oben gewölbten, unten platten Kopfes ändert nach den verſchiedenen Arten ab, immer aber 
rundet ſich ſein großer, hinter den Augen gelegener Teil halbkreisförmig; eine mehr oder 
weniger deutliche Längsnaht, welche ſich auf dem Scheitel gabelt, teilt ihn in drei faſt 
gleiche Teile. Die meiſt großen Augen quellen hervor und grenzen jederſeits nach innen 
an ein Nebenauge, deren im ganzen nur zwei vorkommen, gar keine bei Thermopsis 

und Hodotermes. Dicht vor den Netzaugen ſitzen die perlſchnurförmigen, 13— 20, 
(27⸗)gliederigen Fühler, welche höchſtens den Kopf um ein Geringes an Länge über: 
treffen. Die Mundteile entwickeln ſich kräftig: eine verſchieden geſtaltete, muſchel⸗ 

artig aufgetriebene Oberlippe, ſtumpf endende, am Innenrand 4—6zähnige Kinnbacken, 
Unterkiefer und Unterlippe; jener aus einer zweizähnig endenden inneren, einer höher 
liegenden, ſäbelförmig gekrümmten äußeren Lade (Helm) und fünfgliederigen Taſtern be⸗ 
ſtehend, dieſe vier Lappen darſtellend, welche von ihren dreigliederigen Taſtern wenig über⸗ 
ragt werden. Die drei Ringe des Mittelleibes haben gleiche Größe, vorherrſchende Breite, 
je eine flache, ſeitlich unbedeutend überragende Chitinplatte als Bedeckung, deren vorderſte 
ſich von den übrigen einigermaßen unterſcheidet und gute Artmerkmale abgibt. Die Beine 
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find ſchlank, aber kräftig, und die Hüften der zuſammengehörigen Paare berühren einander. 

Am Hinterleib zählt man oben zehn, unten nur neun Ringe. Die Flügel liegen in der 
Ruhe wagerecht übereinander dem Leibe auf, den ſie weit überragen. Die Färbung der 
Termiten bietet wenig Abwechſelung und erſtreckt ſich in der Regel bei jedem Einzelweſen 
ziemlich gleichmäßig über alle Teile. Braun geht durch alle Tinten einerſeits in Schwarz, 

anderſeits in Gelb über. Je nach dem Alter ſind die Stücke einer und derſelben Art 
verſchieden gefärbt; eben ausgeſchlüpfte haben ſtets die gelbe Farbe alten Elfenbeins. Die 
Geſchlechter unterſcheiden ſich durch die Bauchſchuppen, beim Männchen nämlich ſind die 
ſechs erſten gleichlang, die beiden folgenden bedeutend kürzer, beim Weibchen die erſten 
fünf gleich, die ſechſte größer und je nach der Art anders geformt, die beiden folgenden 
verkümmert; die neunte erſcheint bei beiden Geſchlechtern verkümmert und geteilt. 

Die Larven, aus welchen die eben beſchriebenen, vollkommenen Kerfe entſtehen, ſind 
anfangs kleine und zarte, ſtark behaarte Weſen, deren einzelne Körperteile ſich wenig von— 
einander abſetzen, ſondern gewiſſermaßen ineinander übergehen, und die noch undeutliche 
Augen, kürzere Fühler und keine Spur von Flügeln zeigen. Nach mehrmaligen Häutungen 
erſcheinen dieſe allmählich, die Körperhaut wird durchſichtiger, beweiſt aber durch ihre ge— 
ringe Feſtigkeit, daß ſie noch nicht zur Vollendung gelangt iſt. Endlich hängen die Flügel 
an der Körperſeite, bis zum ſechſten Ringe reichend, herab, die Puppe (Nymphe) iſt fertig 
geſtellt und ſieht ihrer letzten Vollendung entgegen. 

Mit dem Namen König und Königin werden allgemein diejenigen Bewohner eines 
Termitenbaus belegt, welche die Fortpflanzung zu bewirken haben und entſchieden gepaart 
geweſene Männchen und Weibchen ſind, welche ihre Flügel verloren haben, und von denen 
das letztere im Hinterleib oft unförmlich angeſchwollen iſt, ſo daß der Vorderleib in noch 

viel höherem Maße gegen den ſackartigen Hinterleib verſchwindet, als bei einer vollgeſogenen 
Hundszecke. Die Vergrößerung erfolgt durch Wachstum oder Ausdehnung der Zwiſchenhäute, 
denn die Chitinplatten der Glieder ſelbſt verändern ſich nicht, ſondern liegen als weit ent— 

fernte, dunklere Flecke auf dieſem gelblich weißen, von Eiern ſtrotzenden Sacke, den Keim— 
grübchen auf der Oberfläche einer geſtreckten Kartoffel vergleichbar. Man kennt erſt von 

ſehr wenigen Arten die Königin. 
Neben den bisher beſprochenen Formen finden ſich in jedem Neſte, und zwar viel zahl— 

reicher, die ſogenannten Arbeiter und Soldaten, beide flügellos und hauptſächlich in 
Kopfform und Größe voneinander unterſchieden. Der vollkommen entwickelte Arbeiter ſteht 

an Größe der eben beſchriebenen geflügelten Form wenig nach, bleibt aber infolge des 
geringer entwickelten Mittelleibes etwas kürzer. Der faſt ſenkrecht geſtellte Kopf, bei den 
meiſten Arten augenlos, iſt etwas gewölbter, ſonſt ſind ſeine Teile wie bei den eben 
geſchilderten Geſchlechtstieren gebildet. Der Mittelleib weicht, weil er nie Flügel zu tragen 
hat, weſentlich ab: der vordere Ring iſt ſehr ſchmal und die beiden folgenden ſind von 
den Hinterleibsgliedern nicht zu unterſcheiden. Lespes fand durch anatomiſche Unter— 
ſuchung in den Arbeitern die Anlage von männlichen Geſchlechtsteilen bei den einen, von 

weiblichen bei den anderen. Vor der erſten Häutung laſſen fi die arbeitenden und zur 
geſchlechtlichen Reife gelangenden Termiten nicht unterſcheiden, allmählich jedoch prägen ſich 
durch die Häutungen die Unterſchiede der erſteren in der Lage des Kopfes und der Bildung 

des Mittelleibes aus. Die Soldaten ſtimmen mit den Arbeitern bis auf die beträcht— 

lichere Körpergröße und die überwiegende Ausdehnung des Kopfes überein. Letzterer nimmt 
nicht ſelten die Hälfte des ganzen Körpers ein und wechſelt in Umriſſen und Oberfläche 

je nach der Art. Bei allen aber treten die Kinnbacken drohend heraus, indem ſie den dritten 
Teil der Kopflänge erreichen, mitunter ſogar die ganze Kopflänge noch übertreffen, wo— 
gegen Kinnlade und Unterlippe faſt verkümmern. Auch bei den Soldaten fand Lespeès 

e Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 36 
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zwei Geſchlechter in der Anlage. Die Larven der Arbeiter und Soldaten fangen erſt nach 
der zweiten Häutung an, fi zu unterſcheiden. Hagen gedenkt bei der Gattung Eu- 
termes noch einer weiteren Form fabelhafter Geſchöpfe, nämlich ſolcher, deren Kopf ſich 

vorn naſenartig in die Länge zieht, und die der übrigen Bildung nach als einem der beiden 
oben genannten Stände zugehörig betrachtet werden müſſen; er hat ſie daher nasuti 
(Naſenträger) genannt. 

Die Eier haben eine walzige, bisweilen gekrümmte Geſtalt, runden ſich an den Enden 
ab und ſind bei einer und derſelben Art nicht alle von gleicher Größe. 

Was nun das Leben und Treiben der Termiten im allgemeinen anlangt, ſo ſteht feſt, 
daß Geſchlechtstiere, unfruchtbare Arbeiter und Soldaten zu einem Staate gehören, deſſen 
Aufenthaltsort, zunächſt ohne Rückſicht auf Form und Einrichtung, das Neſt genannt 
ſein mag. Im Neſte kommen die beiden letzten Kaſten auf verſchiedenen Altersſtufen und 
wenigſtens eine Königin vor, wenn letztere auch nicht immer aufgefunden worden iſt; ge⸗ 
flügelte Männchen und Weibchen finden ſich nur zeitweilig, wie es ſcheint, bei Beginn der 

Regenzeit. Sobald dieſe vollkommen entwickelt ſind und Überfüllung im Neſte eintritt, 
erfolgt, wie bei den Ameiſen, das Schwärmen und die Paarung, ſei es in der Luft oder 
nachdem die Tiere wieder feſten Boden unter ſich gewonnen und die Flügel an der Quernaht 
abgebrochen haben. Bates, welcher das Schwärmen in Amazonien beobachtete, erzählt, daß 
es am Morgen geſchehe, bei bedecktem Himmel, oder an trüben, feuchten Abenden. Im 

letzteren Falle haben die Lichter der menſchlichen Wohnungen wie für alle des Abends 
fliegenden Kerfe auch für die Termiten eine beſondere Anziehungskraft. Myriadenweiſe 
dringen ſie durch Thür und Fenſter ein, erfüllen die Luft mit einem laut raſſelnden Geräuſche 
und verlöſchen die Lampen. Rengger ſpricht in ſeiner „Reiſe nach Paraguay“ von dem 
wunderbaren Eindruck, den der Anblick einer „Säule“ dieſer Tiere hervorbringe, die aus 
der Erde aufſteige und im Sonnenlicht aus Silberblättchen zu beſtehen ſcheine. G. Fritſch, 
welcher ſich 3 Jahre in Südafrika aufgehalten hat, gedenkt nur des von ihm beobachteten 
„Schwärmens der Männchen“. „Sie erheben ſich gegen Abend in dichter Maſſe über den 
Bau, und es gewährt einen beinahe geſpenſtiſchen Anblick, wenn man im Halbdunkel die 
weißliche, in ihren Umriſſen beſtändig wechſelnde Wolke dieſer Tiere zwiſchen den ver— 
worrenen Zweigen eines umgeſtürzten Kameldornbaumes umhertanzen ſieht. Übrigens ſind 
ſie ſehr ſchwache Flieger und verlaſſen ſich auch nicht gern auf die langen, loſe angehefteten 

Schwingen. Trifft man ein geflügeltes Männchen außerhalb des Baues und ſucht es zu 

erhaſchen, ſo iſt es augenfällig bemüht, ſich durch lebhaftes Drehen und Wenden des Körpers 
die läſtigen Zugaben abzubrechen, um ungehinderter fliehen zu können.“ 

Dieſe Angaben mögen als Beweiſe dafür genügen, daß verſchiedenen Arten auch in 
dieſer Hinſicht verſchiedene Gewohnheiten eigen ſind. Nur wenige entrinnen bei ihren wilden 

Hochzeitsreigen den unzähligen Feinden, den Ameiſen, Spinnen, Eidechſen, Kröten, Fleder⸗ 
mäuſen, Ziegenmelkern, welche alle gierig über ſie herfallen. Dieſe wenigen werden König 

und Königin einer neuen Kolonie, und wen der Zufall begünſtigt, der kann die hohen 
Herrſchaften nebſt wenigen Arbeitern in den erſten Anfängen ihres künftigen Neſtes an- 
treffen. Daß das Männchen fortlebt, alſo auch ein „König“ das Neſt bewohnt, gehört zu 
den bisher noch nicht aufgeklärten Erſcheinungen im Termitenſtaat und läßt eine wieder⸗ 
holte Befruchtung vermuten. 

Die Arbeiter und Soldaten und vielleicht auch ihre erwachſeneren Larven ſind es, 

welche ſich rührig nach Nahrung für diejenigen, die ſich dieſelbe nicht ſelbſt ſuchen können, 
umhertreiben, welche die Eier in die verſchiedenen Räumlichkeiten des Neſtes tragen, 

Schäden ausbeſſern, den Schwärmenden einen Ausgang aus dem Neſte bahnen und der— 
gleichen mehr. Sie verlaſſen ihr Haus bei ihren Arbeiten, kommen aber meiſt nicht an 
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das Tageslicht, ſondern überwölben den Weg, den fie zurücklegen, und bauen am Neſt 
hauptſächlich auch nur des Nachts. In betreff des letzteren kommen wohl die größten Ver— 

ſchiedenheiten unter den Termiten vor. Eine beträchtliche Anzahl errichtet die ſeit langem 
bekannten, zu gewiſſer Berühmtheit gelangten Bauten. Auf die in Afrika ſehr verbreitete 
kriegeriſche Termite (Termes bellicosus) beziehen ſich zahlreiche Mitteilungen, von 
denen diejenigen Smeathmans und Savages von hervorragendem Werte ſind. Die 
Bauten beſtehen hiernach in außen unebenen, mit vielen Hervorragungen verſehenen Hügeln, 
welche ſich am beſten mit einem Heuſchober vergleichen laſſen und beſonders zahlreich auf 

ebenem Lande vorkommen, wenn dieſes zum Anbau gelichtet und das gefällte Holz dem 
Verderben preisgegeben worden iſt. Von heftigen Regengüſſen, oder in der Nähe der 
Städte von den darauf ſpielenden Kindern beſchädigte Hügel ſind von den Tieren ver— 
laſſen; haben ſie dagegen aufwärts ſtrebende Türmchen und Spitzen, mit welchen ein ſolcher 
Bau urſprünglich ſeinen Anfang nimmt, ſo befinden ſie ſich noch im Wachstum. Ein 

Türmchen entſteht neben dem anderen, und die Zwiſchenräume werden ausgefüllt. In jedem 
derſelben iſt eine Höhle, welche als Weg in das Innere des Hügels führt, oder in anderen 

das Ende eines Weges bildet, der eine freie Verbindung im Baue unterhält. Hat der 
Hügel die Form eines Heuſchobers, ſo hat er ſeine volle Ausbildung und mit ihr eine 
ſenkrechte Höhe von 3,76 bis reichlich 5 m erreicht, bei einem Umfang von 17,7 18,83 m 

an ſeinem Grunde. Das Material beſteht vorzüglich aus Thon, der je nach Beſchaffenheit 
des Bodens eine verſchiedene Färbung annimmt und mit dem Speichel der Tiere an— 

geknetet wurde; Sand eignet ſich begreiflicherweiſe zu dergleichen Bauten nicht, weil er ſich 
nicht dauerhaft binden läßt. Die Feſtigkeit jener Thonbauten iſt nach dem übereinſtimmenden 
Urteil zahlreicher Beobachter ſo bedeutend, daß ſie mehr Menſchen oder Vieh tragen könnten, 
als auf ihnen Platz haben. Drei Männer brauchten 2½ Stunde Zeit, bis ſie einen ſolchen 
Hügel vollſtändig öffneten. Durch ihre Härte werden die Bauten vor Zerſtörung durch 

die dort überaus heftigen Regengüſſe und häufig auf ſie ſtürzenden Bäume geſchützt. Ent— 
fernt man Gras und Geſtrüpp rings um den Fuß, ſo ſieht man verſchiedene bedeckte Wege 
oder Thonröhren zu benachbarten Baumſtümpfen und Klötzen führen. Mitunter haben ſie 
über 31 em im Durchmeſſer, werden allmählich kleiner und verzweigen ſich an den Enden. 
Iſt ihre Verbindung mit dem Hügel unterbrochen, ſo erblickt man viele Höhlungen als 
Eingang zu den Wegen, die abſchüſſig nach dem Baue verlaufen. Dieſe Wege münden in 
die durch Thonpfeiler geſtützten Räume im Grunde jenes. Die Pfeiler tragen eine Anzahl 
Bogenbaue, die Zellen, die königlichen Wohnungen und die übrigen inneren Räume. Die 
Umgebung der Hügel beſteht in einem Thonwall von 15,7 — 47 cm Stärke und enthält 
Zellen, Höhlungen und Wege, die ſich verbinden oder von dem Fuße bis zur Spitze laufen 
und die Verbindung mit dem inneren Dom vermitteln. Unten in dem Grunde, 31—62,3 em 

über der Bodenfläche, im Inneren des Hügels, liegt die königliche Kammer, umgeben von an— 
deren Gemächern mit Eiern und Jungen verſchiedener Größe, je nach der Entwickelungsſtufe. 
Was Smeathman weiter von der inneren Einrichtung und über die verſchiedenen Stoffe 
berichtet, welche er im Neſte gefunden hat, übergehen wir mit Stillſchweigen, da es mancherlei 
Irrtümer enthalten dürfte. Ahnliche Gebilde, ſpitze Kegel von 94—157 em Höhe und un— 
gefähr 31 em Breitendurchmeſſer an ihrem Fuße, einzeln ſtehend oder in Reihen wie Ge— 
bäude von wunderbarem Anſehen dicht bei einander, beobachtete Leichardt in Auſtralien, 
und Epp wurde an Grabdenkmäler erinnert, als er auf der Inſel Banka den Termiten— 
wohnungen begegnete. Golberry erwähnt eigentümliche Neſter, die er mit Termes mordax 
in Zuſammenhang bringt: auf einer 94— 125 em hohen, walzigen Unterlage ruht ein 
kegelförmiges, allſeitig über 5 em weit überſtehendes Dach — vielleicht dieſelben, welche 

Lichtenſtein als „pilzförmige“ Termitenneſter bezeichnet. Bates („der Naturforſcher am 
36 * 
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Amazonenſtrom“) wählte zu ſeinen Beobachtungen beſonders die Sandtermite (Termes 
arenarius), weil ſie in jenen Gegenden Amazoniens die zahlreichſten kleinen Hügel baut, 
die weich genug ſind, um mit einem Meſſer zerſchnitten werden zu können. „Der ganze 
große Diſtrikt hinter Santarem“, ſo fährt er fort, „iſt dicht mit ihren Hügeln bedeckt, und 

alle ſind miteinander durch ein Syſtem von Straßen verbunden, die mit demſelben Material 
überwölbt ſind, aus welchem die Hügel beſtehen. So kann man die ganze Maſſe von dieſer 
Art Termiten als eine einzige große Familie betrachten, und das erklärt das Syſtem ihres 

Neſtbaues. Es gibt deren von jeder Größe, vom kleinen Klümpchen um die Baſis eines 
Grasbüſchels an bis zu den größten Hügeln und in allen Zwiſchenſtufen ihres Wachstums. 
Man findet: 1) neue Hügel, in welchen ſich nur einige wenige Soldaten und Arbeiter auf— 
halten, welche die Wurzel der Grasbüſchel zerſtören; 2) kleine, im Wachstum begriffene, 
gleichfalls nur von wenigen der genannten Kaſten bewohnt; 3) wenig Zoll hohe Hügel, 
die ein paar Eiklümpchen nebſt den unvermeidlichen Arbeitern und Soldaten enthalten, 
von denen jene ſichtlich aus einem überfüllten Neſte, das eine Königin beſitzt, herüber⸗ 
gebracht worden find; 4) große Hügel mit zahlreichen Eiern in verſchiedenen Kammern 
und mit jungen Larven auf allerlei Stufen ihres Wachstums, jedoch ohne Königin oder 
Anzeichen einer königlichen Zelle; 5) ſehr kleine Hügel mit einer Anzahl geflügelter Ge⸗ 
ſchlechtstiere, mit einigen Arbeitern und Soldaten, aber ohne Eier, ohne junge Larven, 
Nymphen und Königin; 6) beinahe vollſtändig große Hügel ohne Königin oder Zelle für 
ſie, ſondern nur mit einer Anzahl faſt erwachſener Larven und mit ihnen freſſender Nymphen; 
7) Hügel derſelben Größe mit Nymphen und geflügelten Geſchlechtstieren; 8) Hügel mit 
einer Königin nebſt dem ihr beigegebenen König in einer geräumigen Zelle nahe dem 
Mittelpunkte der Baſis, aus Material gebaut, das ſich vom übrigen Teile des Hügels 
unterſcheidet. Es iſt dick, zähe und lederartig, während das übrige eine körnige, leicht zer⸗ 
reibliche Maſſe bildet.“ Solche Hügel fand Bates ſtets mit Tieren förmlich vollgeſtopft: 
einige damit beſchäftigt, die Eier aus der Zelle der Königin in alle Teile des Neſtes, ſelbſt 

in die Zellen des Gipfels, zu ſchaffen; kürzlich geborene Larven und andere auf verſchiedenen 
Stufen des Wachstums waren überall in den Zellen dicht zuſammengekeilt, die Köpfe gegen⸗ 
einander gewendet und zum Boden geſenkt, offenbar im Freſſen begriffen. In denſelben 
Zellen fanden ſich, zuſammen freſſend, ſehr junge ſchwache Larven, ohne Zweifel Arbeiter, 
ſehr junge und ſchwache Soldaten, allein an der Kopfform kenntlich, ferner Arbeiter und 
Soldaten, mehr erwachſen, ſehr dünne, ſchwache Nymphen, kleiner als die ausgewachſenen 
Arbeiter und neben allen dieſen auch erwachſene Nymphen. 

VF 

Ein Punkt, den Bates mit genügender Sicherheit feſtſtellen kann, iſt der, daß zwiſchen e : 
den jungen Tieren ſchlechterdings keine Abſonderung ftattfindet, woraus folgt, daß kein 
Teil derſelben in verſchiedenen Zellen mit verſchiedener Nahrung gefüttert wird. In einem 
Hügel mit einer Königin fanden ſich in der Regel außer Soldaten und Arbeitern nur Eier 

und junge Larven, einige Male ein paar Nymphen, niemals aber geflügelte Termiten, 
und er kann nicht ſagen, ob von einem ſolchen Hügel je ein Schwarm ausgehe. Übrigens 
herrſcht in betreff des Inhaltes der Hügel eine ſolche Unregelmäßigkeit, und Puppen wie 

Geſchlechtstiere finden ſich mit Larven in denſelben Gängen ſo untermiſcht, daß die Be⸗ 
ſtimmung des Hügels, von welchem der Schwarm ausgeht, ohne Bedeutung ſein dürfte. 
Nymphen und ſelbſt einige ausgebildete Geſchlechtstiere und Larven treten unzweifelhaft 
aus überfüllten Neſtern in neugebaute über, und die bedeckten Wege ſind nur Verlängerungen 
der Röhren eines Termitenbaues. 

Wie unſere Ameiſen, ſo bauen auch ſehr viele Termiten nicht aus 5 Erde heraus, 

ſondern bleiben in ihr verborgen, ſitzen unter Steinen oder begeben ſich auf unterirdiſchen 
Gängen nach dem Holzwerk und anderen ihrem Zahne zugänglichen Gegenſtänden. In 
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ſandigen Gegenden Afrikas hat man tief unter der Oberfläche röhrenartige, den ſogenannten 
Blitzröhren vergleichbare, erhärtete Gänge aufgefunden, die von Termiten herrühren, 

wenn man zur Zeit auch weit und breit in denſelben Gegenden keine mehr antrifft, weil 
der Pflanzenwuchs verſchwunden, die Wurzel verzehrt iſt, welche vielleicht ehemals von 
dieſer oder jener Röhre umſchloſſen geweſen. So erzählt Pallme von einer Art, die in 
Kordofan in feuchtem Sande lebt und hart werdende Gänge anlegt, um ihr Weſen unter 
denſelben zu treiben. Trotz aller Mühe, ihre Wohnungen aufzuſpüren, erreichte er nichts 
durch ſeine Nachgrabungen; ſetzte er aber eine Kiſte an einen Ort, in deſſen Nähe er ein 
Neſt vermutete, ſo fand er ſehr bald Hunderte von Termiten unter dem Boden derſelben. 
Auch Vogel begegnete auf ſeiner Reiſe in das 
Innere Afrikas zwiſchen Murſuk und Kuka Röhren 
von 26— 78 mm im Durchmeſſer, welche meiſt ſenk⸗ 
recht bis 47 em tief in den Sand hineinreichten 
und von ihm für die Erzeugniſſe einer Termitenart 
gehalten wurden, die in Bornu ſehr gemein iſt, 
und die mit vielen andern Arten die Gewohn— 
heit teilt, Holz, Baumzweige, Grashalme und der— 

gleichen zuerſt mit einer Erdrinde zu ummauern 
und ſie dann unter dem Schutze der Umkleidung 
zu verzehren. In den Wäldern gab es Röhren 
von ſehr bedeutendem Umfange, welche vorzeiten 
ſtärkere Baumſtämme umſchloſſen hatten. Wie tief 
manche Termiten eindringen, zeigte ſich in Louis 
ſiane bei Anlage eines Brunnens. Hier fand man 

über 8m tief unter dem Boden Röhren, welche 
einem Hodotermes zugeſchrieben wurden. 

Fritz Müller veröffentlichte über ſüdameri— 

kaniſche Termiten intereſſante Beobachtungen und 
beſchreibt unter anderem das Haus der von ihm 
Termes Lespesi genannten, dem Termes similis 
ſehr ähnlichen Art, die aber weſentlich kleiner iſt 
und bei der im zweiten Gliede der 13 —1sglie— 
derigen Fühler der Längsdurchmeſſer merklich vor 
dem der Breite vorwaltet, in etwa folgender Weiſe. Die Bauten gehören wie die von 
Smeathman geſchilderten der kriegeriſchen Termite zu den merkwürdigſten. Sie haben die 
Geſtalt einer dicken, etwa ſpannenlangen Wurſt oder Walze, um welche ſich flache, durch 
ſeichte Furchen geſchiedene Wülſte gürtelartig herumziehen (auf 0,1 m kommen deren 9— 12). 
Auf dieſen Ringwülſten verlaufen ſchmale, durchſchnittlich 2 mm breite Längswülſte, jede 
von einer mittleren Längsfurche durchzogen (15—20 auf 0,1 m). Dieſelben find nicht immer 
gleichlaufend und in ihren Entfernungen weſentlichen Schwankungen unterworfen. Längs— 
und Querwülſte treten an alten Häuſern weniger deutlich hervor als an neueren. Beſon— 
ders bei letzteren öffnen ſich, wenn das Neſt austrocknet, längs der Furchen, die die Längs— 
wülſte durchziehen, ſowie derjenigen, welche die Ringwülſte ſcheiden, ſchmale Spalten. An 
beiden Seiten des Hauſes finden ſich meiſt einige kurze Fortſätze und am Ende eines 
derſelben als einziger Zugang zu dem ſonſt völlig geſchloſſenen, unterirdiſchen Baue eine 
kleine runde Offnung. Ein Längsdurchſchnitt eines ſolchen Hauſes zeigt, daß es aus eben— 
ſo vielen durch wagerechte Scheidewände geſchiedenen Stockwerken beſteht, als äußerlich 
Ringwülſte vorhanden, die den Stockwerken ebenſo entſprechen wie die Ringfurchen den 

Neſt von Termes Lespesi. Verkleinert. 
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Scheidewänden. Die Riſſe, welche beim Eintrocknen entſtehen, entſprechen den verbindenden 
Röhren, die unter den Ring- und Längsfurchen verlaufen. Jedes Stockwerk hat die Ge- 
ſtalt einer flachen Schachtel mit bauchiger Außenwand und nahezu kreisförmigen Umriſſen, 
wo äußere Verhältniſſe nicht ſtörend eingewirkt haben. In jedem Stockwerk ſind Boden 
und Decke durch einen dicken, oben und unten verbreiterten Pfeiler verbunden, der bald 

die Mitte einnimmt, bald mehr oder weniger dem Umfang genähert iſt. Am Fuße des 

Pfeilers führt eine runde Offnung, welche nur ein Tier auf einmal durchläßt, ſchief durch 
den Boden in das nächſte Stockwerk. Geht man in derſelben ſchief abſteigenden Richtung, 

in der man in dieſes Stockwerk eingetreten iſt, an deſſen Pfeiler weiter, ſo gelangt man 
meiſt zu dem am Fuß desſelben gelegenen Ausgang. Auf dieſe Weiſe bildet der Weg, 
welcher vom oberſten bis zum unterſten Stockwerk durch die Scheidewände hindurch und an 
den Pfeilern entlang führt, eine Schraubenlinie oder eine Wendeltreppe, die man ſich 
wegen der Stellung der Pfeiler und der nicht gleichmäßigen Höhe der Stockwerke freilich 
nicht allzu regelmäßig vorſtellen darf. Die erſte dünne Wand jedes neuen Stockwerks 

beſteht faſt immer nur aus dem reinen Kote der Termiten, dickere Lagen von reiner Erde 
pflegen ſie beſonders in den von den Längsringkanälen umgrenzten Feldern der Außenwand 
zu beiden Seiten der Kotſchicht, anzutragen; außen werden dieſe dann wieder mit einer 
Kotſchicht belegt. Anderwärts, namentlich in den Scheidewänden, iſt die Erde meiſt nur 
in dünnen Streifen, Plättchen oder einzelnen Körnchen dem Kote eingelagert. Eine Hand» 

breite bis eine Spanne unter der Oberfläche des Bodens finden ſich dieſe künſtlichen Baue. 
Bei ihrer Anlage wird eine Höhle gegraben, die einen etwa fingerbreiten Raum um das 
Haus bildet. Mit den glatten Wänden dieſer Höhle ſteht das Haus durch eine kleine An 
zahl vom oberen und unteren Ende ausgehender Fortſätze in Verbindung, durch einen 
derſelben, ſelten durch mehrere, führt ein Weg aus dem unterſten Stockwerk in federkieldicke, 
mit einer dünnen Kotſchicht ausgekleidete Röhren, welche die Erde auf weite Entfernungen 
durchziehen und ſich ſtellenweiſe zu kleinen, unregelmäßigen Kammern erweitern. Sie 
führen zu alten Baumſtümpfen, unter deren Rinde Termes Lespesi bisweilen angetroffen 
wird, zu Giſſara-Stubben und andern mehr und ohne Zweifel auch zu andern Häuſern. 
Zu dieſer Annahme, die ja den vorher mitgeteilten Beobachtungen an den Sandtermiten 
entſprechen würde, findet ſich Müller veranlaßt, weil er die verſchiedenen Stände nie 

beiſammen traf, ſelten eine Königin und noch ſeltener Eier und junge Larven in ihrer Nähe. 

Bricht man ein kleines Loch in eine Wand des Hauſes, ſo kann man die Soldaten 
den Schaden bedächtig unterſuchen und die Arbeiter mit ihrem Kote denſelben ausbeſſern 

ſehen, wie von einer anderen Art ſogleich mitgeteilt werden wird. Reißt man dagegen 
von einem Stockwerk ein größeres Wandſtück los, jo ziehen ſich die Einwohner in die zu⸗ 
nächſt liegenden Stockwerke zurück und ſchließen mit Kot die engen Zugänge zu dieſem 
in kürzeſter Zeit. Auf dieſe Weiſe läßt ſich das Haus leicht Stockwerk für Stockwerk gegen 
eindringende Feinde verteidigen. 

Über die von andern Seiten ſchon mehrfach erwähnten neſtartigen Termitenwohnungen 
an Bäumen eröffnet Fr. Müller ganz neue Geſichtspunkte, die, wenn vielleicht nicht für 
alle, ſo doch für die von ihm beobachteten ſüdamerikaniſchen Arten gelten. Wie gewiſſe 

heimiſche Ameiſen Gänge in das Holz der Bäume nagen, ſo auch gewiſſe Termitenarten 
(wie die der Gattung Calotermes). Beſtimmte Arten ſcheinen beſtimmte Hölzer mit Vor⸗ 
liebe anzugreifen, ſelbſt harte Hölzer noch faſt geſunder Bäume. Die Wand der Gänge iſt 
meiſt mit einer dünnen Kotſchicht ausgekleidet, während ſich dieſe Kotſchichten an den 
beiden Enden der Gänge bisweilen anhäufen. Dächte man ſich die Volkszahl auf dem⸗ 
ſelben Raume bedeutend vermehrt, ſo würden die ausgefreſſenen Gänge einander immer 
näher rücken, die Zwiſchenwände immer dünner werden und ſchließlich ganz aufhören. 
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Die Kotbekleidungen der benachbarten Räume würden unmittelbar aneinander ſtehen und 
ſo die Zwiſchenwände ſtatt des Holzes darſtellen. Dieſen allmählichen Übergang von weit 
getrennten, das Holz durchziehenden Gängen zu Kotanhäufungen, die in ihrem Gefüge an 
lockere Brotkrume oder an einen Schwamm erinnern, kann man in Baumſtämmen be— 

obachten, welche von einem mit Termes Rippertii nahe verwandten Eutermes bewohnt 
werden. Beſchränken ſich dieſe Kotanhäufungen nicht auf das Innere des Baumes, 
treten ſie vielmehr aus demſelben heraus, ſo entſtehen die „kugeligen Baumneſter“, welche 
alſo urſprünglich nichts anderes find, als der gemeinſame Abtritt eines Eutermes-Volkes, 

dann aber auch als Brutſtätte für die Eier und als Aufenthalt für die Larven benutzt 
werden. Dieſe Neſter werden alſo aus dem Baume heraus,, nicht an denſelben heran— 

gebaut. 
Schneidet man ein Stück des Neſtes ab, ſo ziehen ſich die Arbeiter aus den dadurch 

geöffneten Gängen zurück; an denſelben erſcheinen kleine ſpitzköpfige Soldaten in großen 
Mengen und laufen eifrig hin und her, fortwährend mit den Fühlern taſtend. Nach 
einiger Zeit kehren die Arbeiter zurück. Jeder betaſtet zuerſt den Rand der zu ſchließenden 

Offnung, dreht ſich um und legt ein braunes Würſtchen auf dieſen Rand ab. Dann eilt 
er entweder ſofort in das Innere des Neſtes zurück, um den anderen, die ihm dicht ge— 
drängt folgen, Platz zu machen, oder er dreht ſich nochmals um, damit er ſein Werk 
betaſte und nötigen Falls zurechtdrücke. Einzelne Arbeiter bringen auch wohl zwiſchen den 
Kinnbacken kleine Bruchſtücke der alten Wand, die beim Offnen des Neſtes in dasſelbe 

gefallen ſind, und fügen ſie in die im Baue begriffenen, noch weichen Wände ein. Die 
Soldaten haben ſich beim Beginn der Arbeit meiſt wieder in das Innere zurückgezogen, 
bis auf einige, welche ab und zu die Arbeiter mit den Fühlern berühren, als wenn ſie 
dieſelben zurechtweiſen und aufmuntern wollten. An dicken Stämmen nimmt das Neſt nur 
eine Seite ein, an dünneren geht es ringsum, an den Spitzen alter Stubben bildet es 
eine rundliche Kuppel; eins der größten von Müller beobachteten Neſter ſtellte eine un— 
regelmäßige Maſſe von 94— 125 em Durchmeſſer dar, welche zwei an der Erde liegende 
Cangeranaſtämme umſchloß. Die Oberfläche zeigte flache, unregelmäßig ineinander ver— 
fließende Erhöhungen, die im Verein mit der ſchwarzen Farbe und der kugeligen Form 
den oft gehörten Vergleich mit einem Negerkopf rechtfertigen. Je älter ein Neſt, deſto 
dunkler, deſto feſter iſt es. Bei alten Neſtern muß man zur Axt greifen, um Stücke davon 

loszutrennen. Der oberflächliche Teil enthält nur Arbeiter und Soldaten ſowie kurz vor 
der Schwärmzeit im Dezember geflügelte Termiten; dann folgen Larven, die nach innen 
zu immer kleiner werden, im Herzen in durch nichts ausgezeichneten Räumen ungeheure 
Maſſen von Eiern; ſchließlich König und Königin. 

Mögen auch die Anſichten der verſchiedenen Schriftſteller in einzelnen Punkten hin— 
ſichtlich der Lebensweiſe der Termiten weit auseinander gehen, in dem einen ſtimmen ſie 

alle überein, daß viele Arten von ihnen, vielleicht am wenigſten die Hügelbauer, zu den 
Schreckniſſen der heißen Länder gehören, welche jeden Reiſenden in Erſtaunen ſetzen. 

Zwar greifen ſie die Perſon desſelben nicht an, wie ſo vieles andere unnütze oder giftige 
Geziefer, aber in ungeheuern Scharen kommen ſie angezogen, um in kürzeſter Friſt ſein 
Eigentum, Kleider, Bücher, Hausgeräte, ſelbſt das Gebälk ſeiner Wohnung zu zerſtören 
und ſo im geheimen, ſo hinterliſtig, daß er den Schaden erſt merkt, wenn er nicht mehr 
abzuwenden iſt, daß ihm das Dach über dem Kopfe zuſammenbricht, ehe er es ſich verſieht. 
D'Escayrac de Lauture verbreitet ſich in ſeiner „Reiſe durch Sudan“ ausführlich über 
die weißen Ameiſen, dort „Arda“ genannt. Sie haben die Größe einer gemeinen Ameiſe 
und nähren ſich vorzugsweiſe von Holz, zerfreſſen übrigens alles: Leder, Fleiſch, Papier zc. 
Bücher und Fußbekleidungen laſſen ſich ſehr ſchwer vor ihnen ſchützen. In einer Nacht 



568 Sechſte Ordnung: Kaukerfe; fünfte Familie: Termiten. 

zerſtörten fie einen kartonierten Atlas und das Futteral eines Fernrohres zur Hälfte. Die 
Zerſtörung des erſtern wurde erſt bemerkt, als man ihn zum Nachſchlagen aufnahm. Die 

Ardas hatten, um zu ihm zu gelangen, den Boden des Gemaches und eine Erdbank durch— 
bohren müſſen. Außerlich ließ ſich keine Verletzung wahrnehmen, ſie waren von unten in 
den Atlas gedrungen und hatten faſt den ganzen Deckel und die nächſten Blätter zerſtört. 
Die Nubier ſchützen ihr Eigentum dadurch, daß ſie es auf Bretter legen, welche an Stricken 
vom Dach des Hauſes herabhängen. In anderen Gegenden verwahrt man die Haus⸗ 
geräte vor den ſcharfen Zähnen dieſer gefräßigen Beſtien dadurch, daß man ſie mit den 
Füßen in Gefäße voll Waſſer ſtellt. Ein Araber ſchlief bei Burnu auf einem Termiten⸗ 

neſte, ohne es zu ahnen, ein und wachte des Morgens — — nackt auf, denn alle ſeine 
Kleider waren zerſtört. Nach A. Brehms Mitteilungen hatte am 15. Auguſt 1850 zu 

Chartum im Diwan des Latief-Paſcha das Grundwaſſer des hoch geſtiegenen Blauen Nils 
tags vorher eine Termitenkolonie in die Höhe getrieben, welche ſich jetzt durch den Eſtrich— 
boden des Saales einen Weg gebahnt und ihre Mitglieder in ſolcher Zahl herausgeſendet 
hatte, daß alle Anweſenden flüchten mußten. Am folgenden Morgen ließ der Paſcha ein 
tiefes Loch in das Erdreich graben, um das ganze Neſt vertilgen zu können. In der Tiefe 
des Stromſpiegels fand man einen mächtigen, lebendigen Klumpen, der nur aus Termiten 
beſtand. Er ſchien der Mittelpunkt der Kolonie zu ſein, und von ihm liefen nach allen 
Seiten höhlenartige Kanäle aus, durch welche fortwährend neue Haufen zu- und abzogen. 
Der Klumpen wurde erſäuft und die Grube mit Kalk gefüllt. Abends aber kamen die Tiere 
aus drei Löchern in noch weit größerer Anzahl hervor. Mehrere Diener arbeiteten beſtän⸗ 
dig, um ſie zuſammenzufegen und in Gefäße zu ſchaufeln. 

Forbes fand bei der Beſichtigung ſeines Zimmers, das während einer Abweſenheit 
von wenigen Wochen verſchloſſen geblieben war, einige Möbel zerſtört. Er entdeckte eine 
Menge von Gängen, die nach gewiſſen Bildern an der Wand hinführten; die Gläſer er⸗ 
ſchienen ſehr dunkel und die Rahmen mit Staub bedeckt. Als er verſuchte, ihn abzuwiſchen, 
war er erſtaunt, die Gläſer an die Mauer angeklebt zu finden und nicht mehr eingerahmt, 
ſondern völlig umgeben mit einem von den weißen Ameiſen herrührenden Kleiſter. Die 
hölzernen Rahmen, Hinterbretter und der größte Teil des Kupferſtiches war aufgezehrt und 
das Glas durch den Kleiſter oder die bedeckten Gänge feſtgehalten. Nach dem „Morning- 
Herald“ (Dezember 1814) ſoll ſogar die ſtolze Reſidenz des Generalgouverneurs in Kal⸗ 
kutta, welche der Oſtindiſchen Geſellſchaft ungeheure Summen gekoſtet hat, durch Zer— 

ſtörung von Termiten ihrem Einſturze nahe geweſen ſein. Auch in einem britiſchen Linien⸗ 
ſchiff, dem „Albion“, hatten ſie ſich ſo eingebürgert, daß es auseinander geſchlagen werden 

mußte. Bory de Saint-Vincent fand auf Ile de France in den Forſten der Inſel an 
den Stämmen der Bäume große Neſter, welche ſeiner Meinung nach dem Termes destructor 
angehörten, dort „Karia“ genannt. Dieſe Termite zerſtört oft die ſchönſten Bäume und 

Balken in kurzer Zeit, ſo daß ein Beamter, um einen bedeutenden Holzdefekt in den könig⸗ 
lichen Magazinen zu decken, ihren Verluſt durch Termiten in Rechnung ſtellte, worauf ihm 
der Miniſter eine Kiſte mit Feilen zuſandte, damit er den Karias die Zähne abfeile, weil 
das Gouvernement ferner nicht geſonnen ſei, derartige Verwüſtungen zu dulden. 

Aber nicht bloß betrügeriſche Beamte, ſondern auch die Eingeborenen jener Länder, wo 

die Termiten vorkommen, machen ſie ſich zu nutze, indem ſie dieſelben verſpeiſen. Man fängt 
ſie zur Schwärmzeit, hält Grashalme in die geöffneten Bauten, an welche ſich die Soldaten 
einbeißen und herausziehen laſſen, gräbt Löcher in die Wohnungen der unterirdiſch leben⸗ 
den, in welche ſie bei ihren Wanderungen durch die ſich vielfach kreuzenden Gänge fallen 
müſſen, oder ſucht ihrer ſonſtwie habhaft zu werden. In verſchiedenen Gegenden Javas 
verkauft man ſie auf dem Markte unter dem Namen „Laron“, auch ſucht man die Neſter 
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auf, um die junge Brut den Hausvögeln als nährende Leckerbiſſen darzureichen. Daß ſie 
zahlreichen Tieren zur Nahrung dienen, wurde oben erwähnt, und es mag hier nur noch 
daran erinnert ſein, daß unter den Säugern die Gürteltiere und Ameiſenfreſſer von ihnen 

mehr als von den Tieren leben, nach welchen man die letzteren ſonderbarerweiſe benannt 
hat. Hierdurch ſowie in ihrer Eigenſchaft als eifrige Zerſtörer faulender Pflanzenüberreſte 
bilden die Termiten ein wichtiges Glied im Haushalt der Natur, wenn ſie auch, wie ſo 

1) Schreckliche Termite (Termes dirus), Männchen von oben, a von der Seite geſehen, b Kopf desſelben, e Arbeiter, d der— 
ſelbe von vorn, e Soldat, f derjelbe von vorn. 2) Kriegeriſche Termite (Termes bellicosus), Arbeiter, g Nymphe 

3) Weibchen von Termes regina. (b, 2, g vergrößert.) 

manche andere, dem „Herrn der Schöpfung“, dem ihnen gegenüber ſo ohnmächtigen Menſchen, 
nicht gefallen mögen. 

Die nahe an 100 Arten von Termiten, welche Hagen nach einem oder dem anderen der 
Stände beſchrieben hat (vollſtändig kennt man bis jetzt noch ſehr wenige), zerfallen in vier 
leicht zu unterſcheidende Gattungen. Bei zweien kommen Haftlappen zwiſchen den Krallen 
und Adern im Saumfelde der Flügel vor; von ihnen hat Calotermes Nebenaugen, Term- 
opsis dagegen keine. Hiervon unterſcheidet ſich Hodotermes durch den Mangel der Haft: 

lappen, und die bei weitem artenreichſte Gattung Termes erkennt man an dem Vorhanden— 
ſein von Nebenaugen und an dem Mangel der Haftlappen zwiſchen den Krallen, wie der 
Adern im Randfelde der Flügel. 

Die gelbhalſige Termite (Calotermes flavicollis), eine Bewohnerin der 
Mittelmeerländer, iſt dunkel kaſtanienbraun, an Mund, Fühlern, Beinen und am erſten 
Bruſtring gelb, an den bis 20 mm ſpannenden Flügeln leicht angeräuchert. Die um 2 mm 
längeren, 7—9 mm meſſenden Soldaten charakteriſiert ein auffallend lang viereckiger Kopf 
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mit breiten Kinnbacken, die innen gezahnt, außen an der Wurzel geeckt und von halber 
Kopflänge ſind. Eine zweite, in Europa vorkommende Art, die gelbfüßige Termite 1 
(Termes flavipes), um den Mund und an den Füßen und Schienen bleichgelb, ſonſt ; 
ebenfalls ſchwarzbraun, ift bis Wien vorgedrungen, wo fie in den Treibhäuſern der kaiſer⸗ 
lichen Gärten Unfug angerichtet hat. Sie ſcheint dort aus Braſilien eingeſchleppt zu ſein; 
denn daſelbſt kommt ſie auch vor und iſt als Zerſtörerin lebender Bäume (Acer rubrum) 

beobachtet worden, deren Blätter infolgedeſſen ſo verändert wurden, daß ſie ſelbſt für 
Botaniker zur Erkennung der Bäume nicht mehr geeignet waren. 

Die kriegeriſche Termite (Termes bellicosus Smeathmans, ſ. S. 569, Fig. 2 
u. g), welche von der verhängnisvollen (T. fatalis) des Fabricius nicht unterſchie— 
den iſt, kommt an der ganzen Oſtküſte Afrikas von Abeſſinien herab und ungefähr in den 
entſprechenden Breitengraden an der Weſtküſte vor und gehört zu den größten der bekann⸗ 
ten Arten, indem ſie 18 mm im Körper und 65—80 mm von einer Flügelſpitze bis zur 
anderen mißt. Man kennt die Art in allen Ständen. 

Die ſchreckliche Termite (Termes dirus Klugs) lebt in Braſilien und Guayana, 
nach Burmeiſter in Erdlöchern und unter Steinen von den Wurzeln verfaulender Bäume. 
Puppen und Königin find noch nicht bekannt, Männchen, Arbeiter und Soldaten vergegen⸗ 
wärtigen die Figuren 1a bis f (S. 569). Eine kaffeebraune Färbung, einſchließlich der 
Flügel, ſowie ein Fleck auf dem Scheitel zeichnet die Art aus; Fühler, Halsſchild, Unter⸗ 
ſeite des Leibes und die Beine ſind gelbrot. 

Die lichtſcheue Termite (Termes lucifugus oder T. arda) it die dritte ſüd⸗ 
europäiſche Art, welche häufig mit der ihr ſehr ähnlichen gelbhalſigen zuſammen die Mittel⸗ 
meerländer bewohnt, noch 1094 m über dem Meeresſpiegel auf Madeira lebt und bis nach 
Rochefort und Rochelle in Frankreich vorgedrungen iſt, in welch letzterer Stadt ſie an den 
ihre Grundlage bildenden Pfählen arge Verwüſtungen anrichtet. Dieſer Umſtand wird um 
ſo intereſſanter und auffälliger, als alle Arten in den übrigen Erdteilen nur bis zum 

40. Breitengrade nördlich und ſüdlich vom Gleicher angetroffen werden. Das Tier iſt 
dunkel ſchwarzbraun, braun behaart; die Spitzen der Schienen und der Füße ſind gelblich, 
die Spitzen der Fühler: und Taſterglieder weißlich gefärbt, der Körper mißt 6 — 9, die 
Flügelſpannung 18—20 mm. Seine mehrfach erforſchte Naturgeſchichte ward von Lespes 
mit großer Sorgfalt dargelegt und ſoll zum Schluß noch in ihren Grundzügen mitgeteilt 
werden, da den eu ropäiſchen Kerfen immer der Vortritt eingeräumt worden iſt. Die 
eben beſchriebenen Geſchlechtstiere entſtehen aus zwei Puppenformen, deren eine ſich durch 
lange und breite, den vorderen Hinterleibsteil ganz bedeckende, die zweite ſeltenere und 
dickere, durch ſehr kurze, zur Seite gelegene Flügelſcheiden auszeichnet. Beide beginnen vom 
Juli ab im Neſte ſichtbar zu werden, überwintern alſo, und die erſteren verwandeln ſich 

Ende Mai in den geflügelten Kerf, die der zweiten Form erſt im Laufe des Auguſt des 
nächſten Jahres, bedürfen ſomit durchſchnittlich 20 Monate vom Ei ab. Eine gleiche Zeit 
rechnet man auch auf die „Neutra“, wie die geſchlechtlich unentwickelten Arbeiter und Soldaten 
im Gegenſatz zu jenen mit gemeinſamem Namen genannt zu werden pflegen. Vom Winter 
bis zum März findet man im Neſt die jüngſten Larven jeglicher Kaſte, welche Les pes als 
erſte Altersſtufe bezeichnet. Sie ſind träger Natur, lehnen an den Wänden umher und 
ſehen einander, wenn ſie die Länge von 2 mm noch nicht erreicht haben, ſo ähnlich, daß 
man noch nicht wiſſen kann, was ſich aus ihnen entwickeln wird. Die Larven der zweiten 
Altersſtufe, die ſich alſo einmal gehäutet haben und 2 oder 3 mm meſſen, laſſen ſchon 
zwei Formen unterſcheiden. Die einen ähneln im Mittelleib den Arbeitern, ſind an ihrer 
Geſtalt, ihren langſamen Bewegungen und an ihrem kleineren, mattweißen Kopfe leicht zu 
erkennen und verwandeln ſich im Juni zu Arbeitern und Soldaten. Die anderen ſehen 
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hinſichtlich des breiteren Mittelleibes und der beiden folgenden Ringe, indem die Erweiterung 
nach hinten zu den nachmaligen Flügelſcheiden bereits beginnt, den Geſchlechtstieren ähn— 
licher. Dieſe zweite Altersſtufe zeigt ſich einzeln ſchon im Winter, herrſcht aber vor, ſobald 
die erſte verſchwunden iſt, eben weil fie aus ihr durch Häutung hervorgeht. 4—6 mm 
große Larven, in der erſten Form einem Arbeiter und Soldaten ſchon ſehr ähnlich, in der 
zweiten den Nymphen, bilden die dritte Altersſtufe, welche die zweite bald verdrängt. Die 
Larven der erſten Altersſtufe haben 10 gliederige, die der zweiten 12 — 14gliederige, die 
der dritten 16 gliederige Fühler. Arbeiter und Soldaten finden ſich das ganze Jahr im 

Neſt, ſie werden aber gegen Juni hin ſeltener; zuerſt magern die Soldaten, dann die 
Arbeiter ab und tragen die Spuren der Altersſchwäche an ſich, denn es iſt für ſie die Zeit 
gekommen, dem neu herangereiften jüngeren Geſchlechte das Feld zu räumen. Wie die all: 
gemeine Schilderung ſchon hervorhob, unterſcheiden ſich die Soldaten von den Arbeitern 
nur durch die gewaltige Größe des Kopfes und der Kinnbacken; jener iſt noch einmal ſo 

lang als breit und walzig, dieſe ſind ſchwarz, ſäbelförmig nach oben und innen gebogen, 
innen ungezahnt und von halber Kopflänge. 

Die Arbeiter, auf denen faſt allein alle Sorgen um den Staat laſten, haben die 
Gewohnheit aller Gattungsgenoſſen, ſich nur unter bedeckten Gängen zu bewegen, was ſie 
jedoch nicht des Lichtes wegen, ſondern um den Zutritt der friſchen Luft abzuſperren, thun 
mögen. Lespeès nämlich trug verſchiedene Neſter in gläſerne Gefäße ein und bemerkte nicht, 
daß ſich die Arbeiter durch das von der Glasſeite eines Ganges einfallende Sonnenlicht 
beirren ließen. Gewöhnlich legen ſie das Neſt in einem alten Fichtenſtumpfe, mitunter in 
Eichen, Holunder, Tamarisken an, jedoch ſtets in abgeſtorbenem und feuchtem, unter oder 
wenig über der Erde gelegenem Holze. Kleine Geſellſchaften, die ſeit einem oder höchſtens 
2 Jahren beſtehen, halten ſich hinter der Rinde auf, dann aber gehen ſie das Holz an. 
Die Gänge werden von dem Umfang nach dem Mittelpunkt geführt und gleichzeitig die 
bei den Fichten flach unter der Erdoberfläche verlaufenden Wurzeln in Angriff genommen. 
Sie ſind nicht regelmäßig, und ſehr oft bilden holzfreſſende Larven, beſonders die der Bohr— 
käfer, die Pioniere der Termiten, während die weitern Höhlungen der Bockkäfer zu großen 
Zellen benutzt werden. Ohne dergleichen Vorarbeiten führen ſie die Gänge inſofern in einer 
gewiſſen Regelmäßigkeit durch, als ſie dieſelben zwiſchen den Jahresringen anlegen und 
dieſe als die härtern Teile ſtehen laſſen. Runde Offnungen, groß genug, um einen oder 
zwei Arbeiter nebeneinander durchzulaſſen, vermitteln zwiſchen ihnen die Verbindung. Die 
ganze Innenſeite des Neſtes iſt mit einer hellbraunen, glatt polierten Schicht überzogen; 
daß dieſe aus den Exkrementen beſteht, ſtellte ſich bei der Beobachtung in der Gefangen 
ſchaft heraus. Lespeès fand in einzelnen Baumſtümpfen neben den Termiten auch ein 

Ameiſenneſt, beide nur durch eine dünne Scheidewand getrennt, eine Beobachtung, welche 
auch von andern Seiten bei ausländiſchen Baumtermiten gemacht worden iſt, und welche 
beweiſt, daß die ärgſte Feindſchaft, in welcher beide Tiergruppen leben, den Trieb zum 
Neſterbauen nicht zu ſtören vermag. Jederſeits werden an der paſſenden Stelle die Kolonien 
gegründet, unbekümmert darum, ob der Feind in nächſter Nachbarſchaft gleichen Intereſſen 
nachgeht. Wenn Lespes ein Stück Neſt nebſt Inhalt in ſeine Beobachtungsgläſer einkerkerte, 
ſo begannen die Arbeiter zunächſt auf dem Boden des Gefäßes im Gerölle Gänge anzulegen, 
um ſodann das Neſt an den Seitenwänden jenes zu befeſtigen. In den Gegenden Frank— 
reichs, auf welche ſich die Beobachtungen erſtrecken, fehlt es nicht an Fichtenſtümpfen, weil 
man ſie nach dem Fällen der Bäume ſtehen läßt, und dies mag der Hauptgrund ſein, wes— 
halb die Häuſer von Bordeaux ſo ziemlich von Termiten verſchont bleiben, obſchon ſich hier 
und da Spuren von ihnen gezeigt haben. Zum Bauen der Wohnungen gehört auch ihre 
Erhaltung, und da ſind es eben wieder die Arbeiter, welche dieſe Sorge übernehmen. Wird 
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das Neſt an einer Stelle verletzt und dem Zutritte der freien Luft preisgegeben, ſo holen ſie 
die verſchiedenſten Gegenſtände aus der Nähe herbei, um den Schaden ſogleich auszubeſſern; 
darum findet man auch ſelten ein Neſt, in welchem nicht wenigſtens einige größere oder 

kleinere Räume mit den Exkrementen zum Bekleiden der Wände oder Verſtopfen der Breſche 
angefüllt wären, welche die Arbeiter gleichfalls zufammentragen. Das Ausbeſſern geſchieht 
in der größten Ordnung und ohne die geringſte Einmiſchung der Soldaten; dieſelben ſpielen 
niemals die Rolle der Aufſeher. Eine ganz beſondere Aufmerkſamkeit laſſen die Arbeiter 

den Eiern zu teil werden. Offnet man eine mit dieſen gefüllte Zelle, ſo kommen ſie her⸗ 
beigeſtürzt und ſchleppen 5—6 auf einmal hinweg; ja, Lespès brachte einmal eine An: 

zahl, welche er im Freien gefunden, in eins ſeiner Gläſer, und in kürzeſter Zeit waren 
ſie im Inneren des Neſtes geborgen. Einmal ſah er auch eine Nymphe einem Arbeiter 
gegenüber ſtehen und vom Futter freſſen, welches jener hervorwürgte; doch hält er dieſe 
Erſcheinung für einen Ausnahmefall. Er konnte außer dem eben angeführten Falle keine 
Fütterung wahrnehmen, auch keine Fürſorge für König und Königin, und doch muß wohl 
für die jungen Larven wenigſtens in Bezug hierauf etwas geſchehen, wiewohl es ſehr große 
Schwierigkeiten hat, dies zu beobachten. Anderſeits erwähnt Lespes Beiſpiele, welche 
die Teilnahme der Arbeiter an dem Gedeihen der Brut außer allen Zweifel ſetzen. Sie 
beleckten die Nymphen, und hatte ſich eine verletzt, was öfters vorkam, ſo waren gleich 2 
oder 3 um ſie beſchäftigt. Bei den letzten Häutungen von Arbeiter- und Soldatenlarven 
beobachtete er mehrmals Hilfsleiſtungen ſeitens erwachſener Arbeiter, um das alte Kleid 
zu beſeitigen, niemals aber, wenn ſich die Nymphen zum Geſchlechtstier verwandelten, 
obgleich auch dann allemal beſonders reges Leben im ganzen Stocke wahrgenommen ward. 
Eine noch nicht erklärte Gewohnheit haben die Arbeiter an ſich. Mitten in einer Beſchäftigung 
oder auch müßig ſchlendernd, heben ſie ſich plötzlich auf den Beinen hoch empor und 
ſchlagen ein Dutzend Male, auch öfter, ſchnell hintereinander mit der Hinterleibsſpitze auf 
den Boden. 

Die Soldaten, zum Schutz der anderen beſtimmt, erſcheinen dem Menſchen gegenüber 
mehr drohend, oft lächerlich, aber niemals gefährlich. Lespès hielt ſeinen Finger öfters 
hin, ſie biſſen aber nicht hinein, weil ſie die Zangen nicht ſo weit auseinander brachten, 
um die Haut zu faſſen. Trotz ihres Mutes und Eifers find fie infolge ihrer Blindheit ziem- 
lich unbeholfen und gebärden ſich grimmiger, als ſie in Wirklichkeit zu ſein vermögen. 

Meiſt halten fie ſich unbeweglich in den Gängen oder Zellen auf, wird aber das Neſt ges 
öffnet, ſo rennen ſie aufs Geratewohl mit geöffneten Kinnbacken umher. Sind ſie gereizt, 
ſo nehmen ſie eine äußerſt poſſierliche Haltung an: ihr Kopf liegt auf dem Boden mit weit 
geöffneten Zangen, nach hinten hebt ſich der Leib hoch, jeden Augenblick ſtürzen ſie vor, 
den Feind zu faſſen, haben ſie dies aber mehrfach vergebens gethan, ſo ſchlagen ſie mit 
dem Kopfe vier- bis fünfmal auf die Unterlage und bringen dadurch einen ſcharfen Ton 

hervor, der früher als „ziſchend“ bezeichnet wurde. Wenn Lespes die Scheidewand zwiſchen 

dem benachbarten Ameiſenneſte öffnete, ſo entſpann ſich ein wütender Kampf. Die ergriffene 
Ameiſe war ein Kind des Todes, der Soldat mußte in der Regel aber auch ſterben; denn 

jener kamen ihre Kameraden zu Hilfe und fielen in Mehrzahl über ihn her, bis er erlag. 
Die alten Larven halten ſich gewöhnlich gedrängt bei einander in den engen Gängen, 

die Soldaten meiſt an deren Enden; jene entfliehen, ſobald man dieſe öffnet. Genau das⸗ 
ſelbe gilt auch von den Nymphen. Bei den jedesmaligen Häutungen zeigt ſich ein reges 
Leben, welches ſeinen Grund hauptſächlich darin zu haben ſcheint, daß die Neugeborenen, 
beſonders die, welche nun keine Häutung weiter zu beſtehen haben, ein einſames Plätzchen 
aufſuchen, wo ſie außer dem Gewühle der Maſſe ihren ungemein weichen Körper erhärten, 

die geflügelten ihre Flügel ohne Störung auswachſen laſſen können, was in der Zeit von 
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einer Stunde geſchieht. Die eben zur Vollendung gekommenen Arbeiter find, wie alles, 
was eben die Haut abſtreift, vollkommen weiß, und nehmen ſich ein paar Tage Zeit, ehe 
ſie ſich arbeitsfähig fühlen. Die Geſchlechtstiere verlieren ſehr bald die Flügel und halten 
ſich ebenfalls dicht zuſammen. Lespeès ſah fie im Freien nur dann ſchwärmen, wenn er 
zu der beſtimmten Zeit ein Neſt öffnete; ſeine Gefangenen ſtarben im Juli. Einmal, als 

das Glas in der Sonne ſtand, kamen ſie an die Oberfläche des Neſtes, die Weibchen ver— 
folgt von ſehr hitzigen Männchen, meiſt von einem, ſeltener von zweien, und zwar ſo nahe, 
daß man hätte meinen ſollen, es habe die Hinterleibsſpitze mit den Kinnbacken gefaßt. Die 
Paarung konnte er weder hier noch im Freien beobachten, und ich bin nach dem, was ich 
darüber geleſen habe, der Überzeugung, daß ſie nicht in der Luft, ſondern nach dem Verluſt 
der Flügel auf der Erde und zwar in einem dunkeln Winkel oder während der Nacht erfolgt. 
Dieſes emſige Nachlaufen des Männchens, was auch bei andern Arten beobachtet wurde, 
die Licht⸗ und Luftſcheue der Tiere, welche ſie während ihrer ganzen Lebenszeit als Eigen— 
tümlichkeit bewahren, läßt mit voller Beſtimmtheit erwarten, daß ſie es nicht den Honig— 
bienen, den Kindern des Lichtes, nachthun. — Wie es ſcheint, ſind Königinnen ſelten auf— 
zufinden, und was Lespes über ſie berichtet, enthält zum Teil Widerſprüche. Er traf wohl 
Eier, allemal in Klumpen vereinigt, an, niemals aber eine Königin dabei und meint, daß 
ſie von den im Auguſt ſchwärmenden Geſchlechtstieren gelegt ſein müßten. Nach eifrigem 
Suchen gelang es ihm endlich, am 28. Juli zwei Pärchen, und zwar in einem und dem— 

ſelben Baumſtumpf, anzutreffen, jedes aber in einer beſonderen Zelle, die beide in einem 
Zuſammenhang ſtanden und die Vermutung nahe legten, daß hier zwei Kolonien neben— 
einander hauſten, wie im oben erwähnten Falle eine neben einer Ameiſenkolonie. Arbeiter 
und Soldaten leiſteten Geſellſchaft ſowie Larven und — Eier, aber keine Nymphen. Daß 
die Eier nicht von dem Weibchen ſein konnten, ergab deſſen anatomiſche Unterſuchung. Auch 
im November fand ſich ein derartiges Pärchen in einem kleinen Neſte, deſſen Weibchen im 

Eierſtocke Eier mit Schale hatte. Königinnen wurden im Dezember, März und Juli in 
Geſellſchaft eines Königs oder ohne ſolchen angetroffen. Jene wachſen mehr und mehr, 
je älter ſie werden, halten ſich in keiner beſonderen Zelle, ſondern nur in einer tiefer ge— 
legenen Galerie mit dem ſehr lebhaften Könige zuſammen auf, kriechen trotz ihrer Wohl— 
beleibtheit behende umher und beginnen erſt ein Jahr nach der letzten Häutung mit dem 
Legen der Eier, was nur kurze Zeit und zwar im Juli geſchehen dürfte. 

Wie ungeachtet der eifrigen Forſchungen Einzelner die Natur in ihrem Walten der 
Geheimniſſe noch gar viele birgt, auch ſolcher, welche der menſchliche Scharfblick durch un— 
ermüdliche Beobachtung zu enthüllen vermag, hat wiederum das Leben der „weißen Ameiſen“ 
bewieſen und den Mahnruf an alle Strebſame erneuert: „Suchet, ſo werdet ihr finden!“ 

Preußen nennt in Rußland der gemeine Mann Tiere, welche der oberöſterreichiſche 
Bauer als Ruſſen bezeichnet, und welche hier wie dort und noch anderwärts in den Häuſern 

ungemein läſtig fallen. Die Ruſſen meinen, dieſelben ſeien durch die nach Beendigung des 

Siebenjährigen Krieges aus Deutſchland zurückkehrenden Truppen eingeſchleppt worden, bis 
dahin wenigſtens habe man ſie in Petersburg noch nicht gekannt. Die Oſterreicher recht— 
fertigen ihre Benennung mit der Anſicht, die Tiere ſeien durch Teichgräber aus Böhmen 

nach Oberöſterreich (Traunkreis) gebracht worden und dorthin vorher durch ruſſiſche Unter— 
thanen gelangt, welche zum Stöckeausrotten von böhmiſchen Glashüttenbeſitzern als Tage— 
löhner verwendet worden ſeien. Wie leicht ſich die deutſche Schabe (Blatta germa- 
nica), um welche es ſich hier handelt, von einem Orte zu einem anderen verſchleppen läßt, 
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davon legt folgende Thatſache Zeugnis ab. In einer Brauerei zu Breslau hatten die Schaben 
ſo überhandgenommen, daß ſie auf den Tiſchen der Bierſtuben umherliefen, den Gäſten 

an die Kleider krochen und ſich beſonders gern unter die Rockkragen verſteckten. Sie kommen 
auch in Syrien, Agypten, in dem nördlichen Afrika und in den verſchiedenſten Gegenden 
Deutſchlands vor. In Nordhauſen kennt man ſie ſeit etwa 65 Jahren und findet ſie in 
den Branntweinbrennereien oft recht läſtig; in Halle kommen ſie in den Franckeſchen 
Stiftungen vereinzelt, in der ungefähr erſt drei Jahrzehnte beſtehenden und außerhalb der 
Stadt gelegenen Zuckerraffinerie maſſenhaft vor; in Hamburg fallen ſie in vielen Häuſern 

ſehr läſtig, und Waltl in Paſſau bemerkt, daß ſie bei ihm zu Lande ein ſehr unangenehmes 
Hausungeziefer ſeien, welches nicht ſelten die Leute zum Ausziehen nötige. Man geht im 
kalten Winter von dannen, läßt alles offen, und nach ein paar Tagen findet man die ver— 

weichlichten Tiere wahrſcheinlich durch den ſchnellen Übergang von der Wärme zur Kälte 

Fa zen NER = lin: 
1) Deutſche Schabe (Blatta germanica), ein Weibchen und ein Männchen. 2) Lappländiſch e Schabe (Blatta lapponica)- 

Alle in natürlicher Größe. 

tot und bezieht das Haus wieder. Daß eben nur der Temperaturwechſel oder der kalte 
Luftzug, gegen den ſie empfindlich zu ſein ſcheinen, ſie tötet oder vielleicht nur vertreibt, 
und nicht die Winterkälte als ſolche, geht aus ihrem Leben im Freien hervor. Denn ſie 
finden ſich vielfach in unſeren deutſchen Wäldern; ich habe ſie einzeln bei Halle, einer 
meiner Freunde hat ſie bei Leipzig gefangen. Das in Rede ſtehende Tier iſt lichtbraun, 
das Weibchen etwas dunkler als das Männchen und auf dem Halsſchilde mit zwei ſchwarzen 
Längsſtrichen gezeichnet. Der flache, gelbliche Hinterleib des Männchens wird mit Ausſchluß 
der beiden Afterplatten von den Flügeln vollſtändig bedeckt, während der braune, vorn 
ſchwärzliche des Weibchens beiderſeits etwas über die Flügel hervorragt und ihre Länge 
nicht erreicht. Wie es ſcheint, macht dieſes auch weniger Gebrauch von ſeinen Flugwerk— 
zeugen als das andere Geſchlecht. In einem Alter von 14 Tagen bewirbt es ſich um die 
Gunſt eines Männchens. Beide Geſchlechter nähern ſich von hinten durch Zurückſchieben 
des Körpers, bleiben aber nicht lange vereinigt. Bald darauf ſchwillt der Hinterleib des 
Weibchens merklich an, die Verdickung drängt nach hinten, und nach ungefähr einer Woche 
wird an der Leibesſpitze ein gelber, rundlicher Körper ſichtbar, welcher das Beſtreben zeigt, 
ſich herauszudrängen. Man muß ihn für ein Ei halten, welches allerdings im Vergleiche 
zu dem Muttertier eine befremdende Größe zeigt. Wie lange letzteres dieſes vermeintliche 
Ei ſichtbar mit ſich herumträgt, iſt noch nicht genau ermittelt worden, entſchieden mehrere 
Wochen und länger als die andere, gleich nachher zu beſprechende Art. Schließlich läßt 
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es dasſelbe in irgend einem Winkel fallen und ſtirbt bald nachher. Man hat zwar be— 
obachtet, daß Weibchen ein weniger entwickeltes Ei ablegten und darauf noch ein zweites, 
vollkommeneres; als Regel muß aber angenommen werden, daß ſie nur einmal legen. 
Bei genauerer Unterſuchung dieſes 6,5 mm langen, halb ſo breiten und braun gefärbten 
Eies, welches faſt dieſelbe Geſtalt wie das weiter hinten abgebildete zeigt, finden ſich äußer— 
lich eine geflochtene Naht an dem einen langen Rande und deutliche Querriefchen an den 
Seiten. Im Inneren aber iſt es von wunderbarem Baue. Durch eine Längsſcheidewand 
wird es in zwei gleiche Hälften zerlegt, deren jede 18, den äußeren Quereindrücken ent— 

ſprechende Fächer mit je einem weißlichen, länglichen Ei oder, wenn es ſchon weiter ent— 
wickelt war, mit einem weißen Lärvchen enthält, welches mit ſeiner Bauchſeite der Längs— 

ſcheidewand zugekehrt liegt. Die Mutter bettet alſo in dieſer Weiſe ihre 36 Kinder in eine 
große Eikapſel regelmäßig nebeneinander und dürfte dieſelbe nur kurze Zeit vor der Ent— 
wickelung der Jungen fallen laſſen. Dieſelben arbeiten ſich, wenn ſie reif ſind, an der 

geflochtenen Naht aus der Eikapſel heraus. Hummel in Petersburg fand vorzeiten Ge— 
legenheit zu einer höchſt intereſſanten Beobachtung. Er hatte, um das Leben dieſer Schaben 
kennen zu lernen, bereits länger als eine Woche ein Weibchen, an welchem die Eikapſel 
hinten ſchon ſichtbar war, in ein Glas eingeſchloſſen, als man ihm am Morgen des 1. April 
eine, wie er ſagt, anſcheinend ganz friſche Eikapſel brachte, welche er zu jenem Weibchen 
in das Glas legte. Kaum war dies geſchehen, ſo näherte ſich die Gefangene derſelben, 

betaſtete und kehrte ſie nach allen Seiten um. Schließlich hielt ſie dieſelbe mit den Vorder— 
füßen feſt und öffnete ſie an der gedrehten Naht von vorn nach hinten. Sobald ſich der 

Spalt erweiterte, drangen die weißen Lärvchen hervor, deren immer zwei und zwei auf: 
einander gerollt waren. Mit den Kiefertaſtern und Fühlern half das Weibchen dieſen nach, 

und in wenigen Sekunden liefen ſie munter umher, ohne daß ſich die Pflegemutter weiter 

um ſie kümmerte. Es waren ihrer 36, alle weiß mit ſchwarzen Augen; doch wurden ſie 
alsbald grünlich, dann ſchwarz und grünlichgelb gemiſcht. Sie ſetzten ſich an die der Alten 

zum Futter vorgelegten Brotkrümchen und ließen ſich dieſelben ſchmecken. Dies alles war 
das Werk von 10 Minuten. 

Wenn die Larve ſechs Häutungen, bei welchen jedesmal die urſprüngliche weiße Farbe 
auf kurze Zeit wiederkehrt, überſtanden hat, iſt die fortpflanzungsfähige Schabe geboren. 
Genau genommen müßte man von ſieben Häutungen ſprechen, das erſte Gewand bleibt 

nämlich in der Eikapſel zurück und wird daher leicht überſehen. Nach 8 Tagen erfolgt 
die erſte (richtiger alſo zweite) Häutung, nach 10 weiteren Tagen die folgende, ungefähr 
14 Tage darauf die dritte. Beim Auskriechen aus der alten Haut, welche wie immer auf 
dem Rücken reißt, erſcheint die Larve anfänglich dünn und ſchmächtig, nimmt aber ſchnell 
ihre platte Form, ſchon weniger raſch die dunklere Färbung an, der gelbe Rand des Hals— 
ſchildes und die beiden folgenden Ringe des Mittelleibes ſetzen ſich jetzt ab. Mit der 
vierten Häutung, ungefähr 4 Wochen ſpäter, prägen ſich alle dieſe Teile noch mehr aus. 

Nach abermals 4 Wochen kommen mit der fünften Häutung die Flügelſtümpfe, die Larve 
wird zur ſogenannten Nymphe und lebt als ſolche eine gleiche Zeit oder 6 Wochen. Nach— 
dem fie das letzte Kleid ausgezogen hat, braucht die Schabe 10 — 12 Stunden, um ſich, 
mit Beinen und Fühlern beginnend, auszufärben. Das Wachstum erfolgt hier, wie bei 
allen Kerfen, nicht gleichmäßig. 

Die deutſche Schabe frißt ſozuſagen alles, was ein Kerf überhaupt verzehren kann, 
vornehmlich Brot, weißes lieber als ſchwarzes, dem Mehle dagegen geht ſie nicht nach, 
und auch Fleiſch verſchmäht ſie ſo lange, wie ſie etwas anderes hat. Hummel ſah ſie 

zu Tauſenden in Flaſchen ſtürzen, in denen Ol geweſen war und die Stiefelwichſe bis 
zum Leder vom Schuhwerke abſchaben, nie aber, daß eine die andere aufgefreſſen hätte. 
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Chamiſſo erzählt, daß man auf offener See Ballen öffnete, welche Reis und Getreide 

enthalten ſollten, und ſtatt deſſen deutſche Schaben gefunden habe. Sie können übrigens 

auch lange hungern. 

Unter den zahlreichen Gattungsgenoſſen finden ſich noch einige Schaben, welche, die 

Häuſer vermeidend, nur Wälder bewohnen und durch die verſchiedene Bildung der Flügel 
unterſchieden werden. So reichen bei der lappländiſchen Schabe (Blatta lapponica, 
Fig. 2, S. 574) die gelben, ſchwarz punktierten Flügeldecken, wie die Hinterflügel, bei dem 
Weibchen nur bis zum Ende des Hinterleibes, bei dem Männchen dagegen über dieſes hin⸗ 
aus. Das heller oder dunkler braune Tier zeichnet ſich durch einen lichten, durchſcheinenden 
Saum des Halsſchildes aus und wird nur 7,17 mm lang. Man findet die Schabe überall 
bei uns in Wäldern, fängt ſie aber ihrer Geſchwindigkeit wegen ſchwer. In Lappland 
kommt ſie in die Wohnungen und kann in Gemeinſchaft mit einem Aaskäfer (Silpha 
lapponica) die ganzen Vorräte an gedörrten Fiſchen aufzehren. — Bei der nur 6,5 mm 
meſſenden, bald ebenſo breiten gefleckten Schabe (Blatta maculata) bleiben die 
Hinterflügel merklich kürzer als die mit der Leibesſpitze abſchneidenden Decken. Das ovale 
Tierchen iſt dunkelbraun, an den Spitzen der Hüften lichter, an dem Außenrande des 
Halsſchildes und an den Flügeldecken, mit Ausſchluß je eines ſchwarzen Fleckes ihrer 
Hinterhälfte, gelb gefärbt. Ich traf es bei Halle in manchen Jahren zahlreich ſich auf 

Brombeergebüſch lebhaft tummelnd. Als Merkmale der Gattung Blatta gelten folgende: 
Der Kopf verſteckt ſich vollſtändig unter dem breiten, hinten weder aufgeworfenen, noch 
winkelig vorgezogenen Halsſchilde; er ſteht, wie bei allen Schaben, mit dem Scheitel am 
weiteſten nach vorn, mit den Freßwerkzeugen dagegen am weiteſten nach hinten und trägt 
im Ausſchnitte der nierenförmigen Augen Borſtenfühler von mindeſtens Körperlänge. Die 
vier Flügel, deren vordere lederartige Decken mit hervorragenden Adern bilden, liegen 
platt auf dem flachgedrückten Hinterleibe auf, indem die linke Seite mit dem Innenrande 
über die rechte übergreift und die breiten Hinterflügel ſich durch Längsfalten verſchmälern. 
An den breitgedrückten Schenkeln der ſchlanken Beine ſitzen immer einige Stacheln, zahl⸗ 
reichere an den verlängerten Schienen und am fünften Fußgliede außer den feinen Krallen 
ein Haftläppchen. Die Männchen unterſcheiden ſich durch geringere Größe, ſchlankere Ge— 
ſtalt und einen überzähligen (8.) Hinterleibsring vom Weibchen; übrigens iſt die letzte 
Bauchſchuppe bei beiden Geſchlechtern gleich geformt und platt, beim Weibchen nur breiter, 

hier wie dort kommen lange, gegliederte Raife an der Hinterleibsſpitze vor, aber keine 
Griffel beim Männchen. 

Die Küchenſchabe, der Kakerlak (Periplanetä orientalis), iſt ihrer äußeren 
Erſcheinung nach mindeſtens allen denjenigen bekannt, welche in einem Bäckerhauſe, einer 
Mühle, Brauerei ꝛc. wohnen; im Freien trifft man dieſe Art niemals an, ſondern ſtets 
nur in menſchlichen Behauſungen und zwar zum Leidweſen von deren Bewohnern. Während 
des Tages kommt ſie nicht zum Vorſchein, bleibt vielmehr in Mauerlöchern und dunkeln 

Winkeln verborgen. Beim Reinigen eines wenig gebrauchten Zimmers meiner Wohnung 
fand ſich mitunter ein vereinzeltes Männchen oder Weibchen, oder auch eine Larve, aber 
immer nur ein Stück unter einem Fußteppiche, und wir wußten uns ihr Erſcheinen nicht 
zu erklären, weil die ſämtlichen übrigen Räume frei davon waren. Immer zum Einfangen 
herbeigerufen, wenn ſich der Beſuch zeigte, verſah ich es eines Tages und ließ das Tier 
entwiſchen. Mit Blitzesſchnelle lief es auf der Scheuerleiſte einer Wand entlang und ver: 

ſchwand in deren Ecke durch ein bisher unbemerkt gebliebenes, winziges Loch am Ende 
der Tapete. Wie ein Mäuslein wußte die Schabe ihren Weg wiederzufinden, den fie ge: 
kommen war, und wurde ſo zur Verräterin ihres eigentlichen Aufenthaltsortes. Unter 
der Stube befand ſich nämlich eine Viktualienhandlung, wo die Schaben ihre Nahrung 
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fanden. Auf ihren nächtlichen Streifzügen hatten ſie ſich allmählich nach oben durchge⸗ 

arbeitet und ohne Erfolg die ihnen eröffnete Stube durchirrt, einige waren ſogar darin 

verhungert; denn 3 —4mal fand ſich eine tot in den weiten Maſchen der Fenſtervorhänge. — 

Des Abends, beſonders von 11 Uhr ab, kann man dieſe nichts weniger als liebenswür— 

digen Tiere, wo ſie ſich einmal eingeniſtet haben, in Scharen herumwandern ſehen, 

gleich den Heimchen, und da ſie wie dieſe die Wärme lieben, ſind Küchen und in der 

e,. 

— 

cui 

S D \ D 
NIE N NI 1 N \ 

Wi N un 
5 „ 

16 5 
e ) 

0 \ 

AN SINE 

NL 

m 
1 Ae x 

0 00 0 5
 Y 

Mm 
NT 

N 

se 

0 N! fad, N A V WA. 

Eine Geſellſchaft von Küchenſchaben (Periplaneta orientalis) auf verſchiedenen Altersſtufen. Natürliche Größe. 

Nähe von Backöfen und Braupfannen gelegene Räumlichkeiten ihre liebſten Tummel— 
plätze ſowie Juni und Juli die Hauptmonate ihres Erſcheinens. Betritt man zu dieſer 

Zeit einen von ihnen bewohnten Platz, ſo ſieht man ſie in allen Größen, zwiſchen der 
einer kleinen Bettwanze und der Länge von 26 mm, allerwärts umherſchnüffeln und be— 
ſonders da gruppiert, wo ſich ihnen eine feuchte Stelle, Brot oder andere Nahrungsmittel 
darbieten. Erſcheint man nicht ſehr geräuſchlos, ſo laufen ſie mit einer Eile und Be— 
hendigkeit davon, welche ihre Furchtſamkeit beweiſt, für den Beſchauer bei allen damit 
verbundenen Nebenumſtänden aber auch ein unbehagliches, faſt unheimliches Gefühl er— 
weckt. Die plötzliche Erſcheinung von Licht jagt ſie weniger in Schrecken als das unerwartete 
Geräuſch des Eintretenden, wie man ſich leicht überzeugen kann; denn eine vorbeiſum— 
mende Fliege, eine plötzlich vorüberlaufende Kelleraſſel, ein Heimchen können ſie gleichfalls 
außer Faſſung und zum Ausreißen bringen. In den kleinen erblickt man die flügelloſen 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 37 
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Larven, in zwei verſchiedenen Formen die erwachſenen Schaben. Diejenigen, deren Hinter⸗ 
leibsrücken, wenn auch nicht vollkommen, von pechbraunen, am Hinterende faſt fächerförmig 
geäderten Flügeln bedeckt wird, gehören dem männlichen Geſchlechte an, während die 
durchaus ſchwarzglänzenden, auf deren Mittelrücken man ſtatt der Flügel nur ſeitliche 
Lappen wahrnimmt, die Weibchen ſind. Im weſentlichen unterſcheidet ſich Periplaneta 

von Blatta nur dadurch, daß beim Männchen der erſteren Gattung die letzte, ziemlich platte 
Bauchſchuppe mit zwei langen Griffeln verſehen und dasſelbe Glied beim Weibchen Fiel- 
artig erhoben iſt. 

Wenn mit dem April die Zeit zum Eierlegen gekommen iſt, ſchwellen die befruchteten 
Weibchen an ihrer Hinterleibsſpitze merklich an, die vorher erwähnte Eikapſel zeigt ſich und 
rückt in dem Maße weiter aus der Leibesſpitze heraus, als ſie ſich erhärtet und aus der 
hellbraunen allmählich in die ſchwarze Farbe übergeht. Dieſelbe hat gleichfalls eine Längs⸗ 
ſcheidewand, in jedem Fache aber nur acht Eizellen; fie wird bis zum Auguſt abgelegt 
und ſoll nach der Anſicht der einen ſehr bald nachher, oder wie andere, denen ich jedoch 

Eikapſel der Küchenſchabe (Periplaneta orientalis), oben in natürlicher Größe, in der Unterreihe vergrößert und in den 

verſchiedenen Anſichten. 

nicht beipflichten möchte, meinen, erſt nach faſt Jahresfriſt die Lärvchen entlaſſen. Auch bei 
dieſer Art iſt mir ein Weibchen vorgekommen, welches zwei Eikapſeln legte, die erſte am 
21., die zweite am 29. Juni; zwei Tage ſpäter lag es tot in dem als Gefängnis dienen⸗ 
den Glaſe. Beim Ausſchlüpfen der Jungen bleibt die erſte Haut zurück und ein Jech$- 
maliger Wechſel folgt nach, aber in viel größeren Zwiſchenräumen als bei der deutſchen 
Schabe, wie man behauptet: zunächſt nach 4 Wochen, dann immer erſt nach je einem 

Jahre, ſo daß die Larve im zweiten Sommer die dritte Häutung beſtände und ſo fort 

im ſechſten die letzte, die Schabe alſo 5 Jahre alt werden müßte, ehe ſie ſich fortpflanzt. 
Ich habe keine eignen Verſuche darüber angeſtellt, finde aber die Angabe des Alters etwas 
ſehr hoch. 

Die Küchenſchabe, welche man wohl auch „Schwabe“ oder „Käfer“ nennen hört, 
müßte ihres wiſſenſchaftlichen Beinamens zufolge aus dem Morgenlande ſtammen, jedoch 
fehlen die Beweiſe, um dies mit voller Beſtimmtheit ausſprechen zu können. Man weiß 

nur, daß ſie ſich in Oſtindien wie in Amerika, nicht bloß in Küſtenſtädten, ſondern auch 
im Binnenlande und in ganz Europa mehr oder weniger häufig findet, daß ſie ſich gern 
auf Schiffen aufhält, und daß ſich endlich ihre Entwickelungsweiſe durch die Eikapſel ganz 

vorzüglich dazu eignet, da dieſe durch Warenſendungen überallhin verſchleppt werden kann. 
Zuverläſſige Nachrichten über ihr Vorhandenſein in Europa reichen etwa 150 Jahre zurück. 

Ob es wahr ſei, daß ſie hier und da durch die deutſche Schabe verdrängt worden, wie 
man behauptet, wage ich ebenfalls nicht zu entſcheiden, weiß nur, daß beiſpielsweiſe zur 
Zeit beide Arten nebeneinander den Hamburgern läſtig fallen. Die Liebhaberei der Tiere, 
naſſe Stellen aufzuſuchen und beſonders gern Bier zu lecken, kann zu ihrem Verderben 
benutzt werden, wenn man feuchte Scheuerlappen auslegt, neben und unter welchen ſie 
ſich anſammeln, und dieſe dann mit Holzpantoffeln gründlich bearbeitet. Beim Zertreten 
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eines Schabenweibchens hört man einen kräftigen Knall, dem ähnlich, welchen das Zer— 
treten einer kleinen Fiſchblaſe erzeugt. 

Auch die größere amerikaniſche Schabe (Periplaneta americana), deren Weib— 
chen mit vollkommen entwickelten Flügeln ausgeſtattet iſt, hat ſich in europäiſchen See— 
ſtädten, hier und da auch im Binnenlande, angeſiedelt und in den Warmhäuſern Schaden 

angerichtet. Von Frankreich her ſind hierüber Klagen laut geworden, und bei Borſig in 
Moabit haben die amerikaniſchen Schaben zeitweilig die jungen Wurzelſpitzen und Blüten 

der Orchideen weggefreſſen. In Tabaksballen kommen ſie als Leichen nicht ſelten nach 

Europa herüber. Eine rotbraune, auf der Unterſeite lichtere Färbung kennzeichnet ihren 
ca. 34 mm meſſenden Körper ſowie eine helle Binde vor ſeinem Hinterrande das Hals— 

ſchild, welches in den Umriſſen dem der Küchenſchabe ähnlich iſt. 
Die Rieſenſchabe (Blabera gigantea), in Weſtindien auch der „Trommler“ ge— 

nannt, weil ſie bei ihren nächtlichen Umzügen ein Geräuſch hervorbringen ſoll, welches 
dem Knacken mit den Fingern gleich kommt, umgibt ihr quer elliptiſches Halsſchild mit 
einer feinen Randleiſte und hat weder Stacheln an den Schenkeln, noch Haftlappen zwiſchen 
den Krallen, aber deutliche Fußſohlen. Die nahezu 52 mm meſſende Schabe iſt geſtreckt 
und ſehr flach, ſchmutzig braun von Farbe, mit einem leichten Schattenſtreifen über die 
Mitte der Deckſchilde und einem faſt quadratiſchen ſchwarzen Flecke auf der Mitte des 
Halsſchildes gezeichnet. Im ſüdlichen Amerika ſtellt ſich dieſer Rieſe nicht ſelten in den 

Häuſern ein. Zahlreiche ausländiſche Arten ſchließen ſich ihm als nächſte Verwandte da— 
durch an, daß die Haftlappen fehlen, beiden Geſchlechtern jedoch Flügel zukommen. Es 
gibt noch andere Arten, deren Weibchen allein oder gleichzeitig auch den Männchen die 
Flügel mehr oder weniger mangeln. Hier wie dort hat es dann ſeine Schwierigkeiten, 
die Larve vom vollkommenen Inſekt zu unterſcheiden, obſchon einige Kennzeichen von den 

Forſchern aufgefunden worden ſind. 

Die Geſamtheit der Schaben oder Kakerlake (Blattidae) gehört gleich den Ter— 
miten, wenigſtens in ihren auffälligen Formen, den heißen Erdſtrichen an, treibt wie 
dieſe der Mehrzahl nach, ſcheu vor dem Lichte, ihr Weſen im Verborgenen und gleicht 
ihnen, wenn auch nicht dem äußeren Anſehen nach, ſo doch weſentlich im inneren Bau. 
In den vorgeführten Formen kommen alle Schaben ſo ziemlich überein; beſonders ſind es 
die Stellung des Kopfes, welcher nicht immer vollſtändig vom Halsſchilde zugedeckt wird, die 
Länge der breiten, häßlichen Beine, an denen ausnahmslos fünf Fußglieder vorkommen, 
der plattgedrückte Körper, die langen Borſtenfühler, die jedoch letzteren an Länge nicht zu 
erreichen brauchen, als vordere, die gegliederten Raife als hintere Anhänge, welche in ihrer 
Geſamtheit den Tieren ihr eigentümliches Gepräge verleihen. Die Mundteile, um dieſer 
noch zu gedenken, gelangen bei allen zu einer kräftigen Entwickelung: 4—6zähnige Kinn— 
backen, eine ſchnabelförmig ausgezogene äußere Lade des Unterkiefers, dem fünfgliederige 
Taſter nicht nur in dieſer, ſondern auch in den folgenden Familien angehören, eine vier— 
lappige Unterlippe, deren äußerer Lappen doppelt ſo groß wie der innere iſt, und drei— 
gliederige Taſter kennzeichnen die Kakerlake als Kaukerfe erſten Ranges. 

Die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) gehört ihrer äußeren Erſcheinung 
nach entſchieden zu den abenteuerlichſten Kerfen, welche in Europa gefunden werden, und 
hat auch ihres Namens wegen zu ſonderbaren Vermutungen Anlaß gegeben. Bei den 
Griechen bezeichnete nämlich das Wort mantis männlichen Geſchlechts (O wavzıg) einen 
Seher oder Propheten, ſie gebrauchten es aber auch im weiblichen Geſchlecht und verſtanden 

37 
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darunter das eben genannte Tier oder eine ſehr nahe ſtehende andere Art. Der bereits 
öfters erwähnte engliſche Forſcher Moufet aus dem Ende des 16. Jahrhunderts ſucht 
nun nach Gründen für dieſe Benennung und führt deren drei auf. Die Tiere ſeien Ver⸗ 

kündiger des Frühlings, weil ſie als die erſten erſchienen. Er beruft ſich hierbei auf den 
Dichter Anakreon, irrt aber ſamt dieſem, wie das Weitere ergeben wird. Sodann ſollen 

die genannten Kerfe nach Cälius und der Scholaſtiker Weisheit Verkündiger von Hungersnot 
ſein. Auch hier liegt ein Irrtum und höchſt wahrſcheinlich eine Verwechſelung mit den nahe 
verwandten Heuſchrecken zu Grunde, deren Erſcheinen leicht Nahrungsmangel zur Folge 
haben kann. Eher läßt ſich die dritte Erklärungsweiſe hören, welche auch dem deutſchen 
Namen „Gottesanbeterin“, der Bezeichnung des Tieres ſeitens der provengaliſchen Bauern 
als prégadiou (prie-dieu), dem Louva dios der Spanier und anderen Benennungen 
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Gottesanbeterin (Mantis religiosa) nebſt einem Eierpaket, aus welchem einzelne Larven hervorkommen. Natürliche Größe. 

zu Grunde liegt, daß der Kerf den Namen Mantis erhalten habe, weil er die Vorderbeine, 
wie der Bittende die Hände, vorſtreckt, nach Art der Propheten, welche in ſolcher Stellung 
Gott ihre Gebete vorzutragen pflegen. Die Mantis ſoll aber nicht bloß durch ſolche Stel— 
lung an den Seher erinnern, ſondern auch durch ihre Haltung überhaupt; denn ſie ſpiele 
nicht, wie andere, hüpfe nicht, ſei nicht mutwillig, ſondern zeige in ihrem bedächtigen Gange 
Mäßigung und eine gewiſſe würdevolle Ruhe. Sie werde bis zu dem Grade für weisſagend 
(divina) gehalten, daß ſie einem nach dem Wege fragenden Knaben durch Ausſtrecken des 
einen oder des andern Vorderbeines den richtigen zeige und ſelten oder niemals täuſche. 

Anſchauungsweiſen, wie die zuletzt ausgeſprochene, konnten nur zu einer Zeit und unter 
Völkern entſtehen, wo man alles Gewicht auf den äußeren Schein legte und denjenigen 
für fromm und brav hielt, der ſolches Weſen zur Schau trug. Bei unſerer Mantis lauert 
hinter jener Stellung, welche bei einem Menſchen Andacht bedeuten kann, nur Tücke und 
Verrat. Grün von Farbe, wie die Blätter, zwiſchen denen ſie ſich auf Buſchwerk aufhält, 
ſitzt ſie ſtundenlang ohne Regung in der gedachten Stellung, den langen Hals aufgerichtet, 
die eigentümlichen „Fangbeine“ erhoben und vorgeſtreckt, und entwickelt ebenſoviel Aus⸗ 
dauer wie Liſt. Kommt eine argloſe Fliege, ein Käferchen oder ſonſt ein Kerf, dem ſie 
ſich gewachſen fühlt, in ihre Nähe, ſo verfolgt ſie ihn, den Kopf hin und her drehend, 

mit dem Blicke, ſchleicht auch mit größter Vorſicht nach Katzenart heran und weiß den 
richtigen Zeitpunkt abzupaſſen, in welchem ſie der Gebrauch ihrer Werkzeuge zum gewünſchten 
Ziele führt. Das unglückliche Schlachtopfer iſt zwiſchen den Stacheln eines der Fangarme 
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eingeklemmt, der zweite greift zu und verdoppelt die Haft, ſo daß ein Entrinnen unmög— 
lich wird. Durch Einziehen der Arme wird nun der Raub den Freßzangen zugeführt und: 
in aller Behaglichkeit verzehrt. Iſt dies geſchehen, ſo reinigt die Gottesanbeterin ihre 

Fangarme mit dem Maule, zieht die Borſtenfühler zwiſchen jenen durch, mit einem Worte, 
fie „putzt ſich“ und nimmt, auf neue Beute lauernd, die frühere Stellung wieder ein. 

In den letzten Tagen des Auguſt 1873 traf ich unſere Art ziemlich häufig, teilweiſe 

noch als Larve, auf dem inſektenreichen Kalvarienberge bei Bozen. Sie trieb ſich vor— 
herrſchend im dichten Brombeergeſtrüpp und auf anderem Buſchwerk umher, welches der 
Berg in großer Auswahl bietet. Wenn ich eine und die andere ergriff, klammerte ſie ſich 
ſo feſt mit ihren Fangarmen an die Finger an, daß einige Vorſicht dazu gehörte, ſie wieder 
los zu bekommen, ohne den ſonſt zarten und weichen Körper zu verletzen; denn wie eine 
Klette immer wieder an den Kleidern haftet, ſo wurden die Finger immer wieder an einer 
anderen Stelle erfaßt, wenn ſie an der erſten befreit waren, ohne jedoch ſchmerzlich be— 
rührt zu werden. Die Art kommt im ganzen ſüdlichen Europa und in Afrika vor, wurde 
bei Freiburg i. Br., bei Frankfurt a. M. beobachtet, und dieſe Punkte gelten, wie weiter nach 
Oſten Mähren, als die nördlichſte Grenze ihrer Verbreitung. 

Unſere Abbildung läßt die große Beweglichkeit der vorderen Körperteile und die 
charakteriſtiſchen Merkmale der artenreichen Gattung Mantis erkennen. Der dreieckige Kopf 
iſt wie bei den Schaben geſtellt, der Scheitel zuvorderſt, der Mund zuhinterſt, trägt drei 
Nebenaugen und vor denſelben die Borſtenfühler. Der ſtabförmige erſte Bruſtring iſt 

1½—8mal jo lang wie die beiden anderen zuſammengenommen, hinten gerundet, an der 
Seitenkante geſchweift und über der Anheftungsſtelle der Vorderbeine am breiteſten. Dieſe 
beſtehen aus ſehr langen, dreiſeitigen Hüften und aus Schienen, welche wie die Klinge 
eines Taſchenmeſſers gegen ſeinen Stiel in eine Doppelreihe von Stacheln an dem breit— 
gedrückten Schenkel hineinpaſſen, in einen ſichelartigen Dorn auslaufen und ſo das gefähr— 
liche Greifwerkzeug bilden; die fünfgliederigen Füße erſcheinen wie ein dünnes, überflüſſiges 
Anhängſel, welches ſeitlich abſteht. Der geſtreckte Hinterleib läuft bei beiden Geſchlechtern 
in zwei gegliederte Raife aus und birgt bei dem ſtets dickeren und plumperen Weibchen 
in einem tiefen Ausſchnitte der vorletzten Bauchſchuppe eine kurze, hakenförmige Legröhre, 

während beim Männchen am Ende zwei Griffel ſichtbar werden, welche im trockenen Zu— 
ſtande leicht abbrechen und daher den Stücken in Sammlungen häufig fehlen. Die Flü— 
gel und ihre Decken, ſehr verſchieden in der Form und letztere zum Teil auch in der Derb— 
heit, ſtimmen nur im Verlauf der Adern miteinander überein, indem ſie von ſtärkeren 
der Länge nach, von ſchwächeren in der Quere durchzogen werden, welche in ihrer Ver— 
einigung meiſt viereckige, aber auch unregelmäßige Maſchen darſtellen. Beide Flügelpaare 
ſind manchmal kürzer als der Hinterleib, in der Regel aber, wenigſtens beim Männchen, 
länger und geben gute Unterſchiede bei Gruppierung der Arten ab. Die Gottesanbeterin 
gehört zu denen, welche wegen der etwas lederartigen Beſchaffenheit getrübte Vorderflügel 
und einen gleichgefärbten Hornfleck hinter der Hauptlängsader, das Randfeld nicht derber 
als den Raum unmittelbar hinter jener und dies alles gleichfarbig haben, dagegen wird das 
Nahtfeld, d. h. der größere, hinter der Hauptader gelegene Flügelteil, allmählich gegen 
den Hinterrand heller und hier glasartig. Bei ihr iſt die Körperfarbe vielfachen Abände— 
rungen unterworfen: bald iſt ſie durchaus braungelb, bald durchaus grün und an den 
Rändern der Flügel, des Vorderrückens und an den Beinen bräunlichgelb. Die zwei hinterſten 
Paare dieſer letztern ſind bei allen Mantis-Arten lang und dünn und mit fünf Fuß— 

gliedern ausgeſtattet. 
Von der Wildheit und Gefräßigkeit der Fangſchrecken (Mantidae), wie man die 

ganze, hauptſächlich den heißen Erdſtrichen angehörige Familie genannt hat, überzeugten 
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ſich verſchiedene Beobachter. Röſel ließ aus Frankfurt einige Gottesanbeterinnen kommen, 
um die Paarung zu beobachten. Er ſperrte einzelne Pärchen mit wildem Beifuß oder an— 
dern Pflanzen, auf welchen ſie gern ſitzen, zuſammen, mußte ſie aber bald wieder trennen. 
Denn anfangs ſaßen ſie ſteif und bewegungslos einander gegenüber, wie Kampfhähne, er⸗ 
hoben aber alsbald ihre Flügel, hieben blitzſchnell und in voller Wut mit den Fangarmen 
aufeinander ein und biſſen ſich unbarmherzig. Kollar war nicht glücklicher mit dem— 
ſelben Verſuche: er fand die Tiere vereinigt nebeneinander ſitzend, wie es die Skorpion⸗ 
fliege auch thut. Hierauf aber verſpeiſte das Weibchen das Männchen und ſpäter noch 
ein zweites, welches in den Behälter eingeſetzt worden war. Hudſon ſaß, wie uns 
Burmeiſter berichtet, am Abend zwiſchen 8 und 9 Uhr vor der Thüre ſeines Landhauſes 
nahe bei Buenos-Aires, als plötzlich das laute Gekreiſch eines Vögelchens (Serpophaga 
suberistata) von einem benachbarten Baume her ſeine Aufmerkſamkeit auf letztern lenkte. 
Er trat näher heran und bemerkte zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen, daß der Vogel 
an einen Zweig angeklebt zu ſein ſchien und heftig mit den Flügeln flatterte. Um bei der 
Entfernung und der bereits vorgeſchrittenen Dunkelheit der ſonderbaren Erſcheinung auf 
den Grund kommen zu können, hatte Hudſon eine Leiter herbeigeholt und ſah nun, wie 
ſich eine Fangſchrecke mit ihren vier hinteren Beinen feſt an den Zweig angeklammert 
und mit den vorderſten das Vögelchen ſo feſt umarmt hatte, daß Kopf an Kopf ſaß. Die 
Kopfhaut war bei dem Vogel in Fetzen zerriſſen und die Hirnſchale angenagt. Hiervon 
überzeugte ſich Burmeiſter ſelbſt, dem am folgenden Morgen beide Tiere von Hudſon 
ſamt dem Berichte überbracht wurden. Der genannte Forſcher beſchrieb darauf dieſe 
Art in beiden Geſchlechtern (die Vogelwürgerin war ein Weibchen) als neue, fleckenloſe 
Art von 78 mm Länge und lichtgrüner Farbe und gab ihr den Namen: argentiniſche 
Fangſchrecke (Mantis argentina). Das Männchen hat glashelle, den Hinterleib wenig 
überragende Flügel mit grünen Adern, wenn man von der gelblichen vorderen Hauptader 
abſieht; das flügelloſe Weibchen nur ſtark gegitterte, lederartige Läppchen von 26 mm 
Länge an Stelle der Decken. Dieſe Mitteilung ſtellt alſo die Thatſache feſt, daß Fang⸗ 
ſchrecken kühn genug ſind, um ſchlafende Vögel zu überrumpeln und zu töten, auf die 
Gefahr hin, von ihnen durch ein paar Schnabelhiebe abgefertigt und für fernere Zeiten 
unſchädlich gemacht zu werden. 

Die Fruchtbarkeit der Fangſchrecken iſt ziemlich bedeutend, und die Art, wie das 
Weibchen ſeine ſehr lang geſtreckten Eier in kleinere oder größere Pakete an einen Stengel 
oder an einen Stein anklebt, nicht ohne Intereſſe. Die Eier werden ziemlich regelmäßig 

reihenweiſe nebeneinander geſtellt und durch eine ſchleimige Abſonderung, welche teils 
ſchuppig, teils blätterig erhärtet, miteinander verbunden. Indem das Weibchen ungefähr 

6—8 Eier in eine Querreihe aneinander ſtellt und hiermit von unten nach oben fort⸗ 

ſchreitet, 18—25 ſolcher Reihen vereinigend, entſteht ein Bündel von Eiern, wie es unſere 
Abbildung (S. 580) wiedergibt; dieſelben ſind mit ihren Kopfenden nach oben oder wenig⸗ 
ſtens nach außen gerichtet und ſtecken in dem verbindenden Schleime wie in einem Fach⸗ 

werk. Die mehr ſchuppige Außenſeite zeigt ſeichte Längsfurchen, welche die Kopfenden 
der Eierreihen markieren. Dergleichen Bündel nehmen an der ebenen Fläche eines Steines 
eine mehr platte, an dem runden Stengel einer Pflanze eine gewölbte Oberfläche an, 

mögen ſie ſich auch in Färbung, Gefüge und Grundform je nach den Arten unweſentlich 
unterſcheiden. 

Daß ein Weibchen nicht bloß einen Packen fertigt, ließ ſich nach dem Vorgange anderer 
Kerfe, welche gehäufte Eier legen, vermuten und iſt von Zimmermann an der caro— 
liniſchen Fangſchrecke (Stagmomantis carolina) in Nordamerika unmittelbar beob⸗ 
achtet worden. Der Genannte erhielt die Fangſchrecke am 2. Oktober, ſetzte ſie in ein großes 
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Glas und fütterte ſie; am folgenden Tage legte ſie Eier, ſtarb aber nicht, wie er erwartet 
hatte, ſondern verzehrte nach wie vor täglich einige Dutzend Fliegen, zuweilen auch mächtige 
Heuſchrecken, dann einige junge Fröſche und ſogar eine Eidechſe, welche dreimal ſo lang 
wie ſie ſelbſt war. Was ſie einmal beim Freſſen verlaſſen hatte, nahm ſie nicht wieder 
an, weil es kein Leben mehr beſaß. Bald ſchwoll der Hinterleib bedeutend an, und am 
24. Oktober legte ſie zum zweiten Male, aber ein weit kleineres Bündel. Nach Beendigung 
dieſes Geſchäfts, welches mehrere Stunden in Anſpruch genommen hatte, fing ſie aber— 

mals zu ſchmauſen an, was ihr an lebenden Weſen vorgeworfen wurde. Wiederum ſchwoll 
der Leib an und ließ einen dritten Eierpacken erwarten. Wie es ſchien, verzögerten und 
verhinderten die kalten Novembernächte das Ereignis, und ohne daß ein ſolches eingetreten 
war, ſtarb die Fangſchrecke am 27. November. Am 26. Mai krochen die Eier des erſten 
und ſchon am 29. die des zweiten, drei Wochen ſpäter gelegten Bündels aus. Dieſe Be— 
obachtung teilte Zimmermann damals brieflich an Burmeiſter mit und ſchickte die Beleg— 
ſtücke dazu ein, welche noch bei den reichen Schätzen des königlichen zoologiſchen Muſeums 
zu Halle aufbewahrt ſind. Die Eipacken kommen der Kugelform näher als andere, welche 
ich geſehen habe. Nach der Überwinterung kriechen die Tierchen aus ihrer Wiege, in der 
Weiſe, wie die Abbildung S. 580 zeigt, und häuten ſich zum erſten Male ſchon, während 
fie die Eiſchale verlaſſen. Vor Jahren brachte mir ein Freund ein Eierbündel genau 
von der abgebildeten Beſchaffenheit aus Spanien mit. Als Ende Juni, Anfang Juli eine 
Anzahl Gottesanbeterinnen zum Vorſchein kam, war ich um ſo überraſchter, als ich 
nicht im entfernteſten an die Lebensfähigkeit der Eier gedacht hatte. Mit den Jungen ging 
es mir, wie weiland Röjel: ſie biſſen ſich untereinander, wollten aber die kleinen Fliegen, 

welche ich für ſie herbeiſchaffte, ebenſowenig ergreifen, wie andere nach eigner Auswahl, 
als ich ſie frei auf der Fenſterbrüſtung umherlaufen ließ, und ſtarben nach wenigen Tagen, 
nachdem ſie durch ihre poſſierlichen Stellungen, ihre Munterkeit, ihr Furcht und Keckheit zu— 
gleich verratendes Weſen beluſtigt hatten. Es gelang Pagenſtecher, die ſeinigen wenigſtens 
bis zum Auguſt mit Blattläuſen zu ernähren und einige fernere Häutungen zu beobachten. 
Etwa 14 Tage nach dem Ausſchlüpfen erfolgt die zweite, nach Verlauf einer gleichen Zeit 
die dritte Häutung, und ſo mögen ſie deren ſieben zu beſtehen haben, indem ſich mit jeder 
folgenden die Fühlerglieder vermehren und allmählich die Flügelſcheiden ſowie gleichzeitig 
mit ihnen die Nebenaugen ſichtbar werden. Die Fußglieder kommen gleich anfangs in ihrer 
Fünfzahl vor. In Jahresfriſt vollenden mithin die Fangſchrecken ihren Lebenslauf. 

Zahlreiche Arten, welche im weſentlichen denſelben Bau haben, aber am Kopfe einen 
nach vorn gerichteten dolchartigen, auch zweiſpitzigen Fortſatz und am Ende der Schenkel 
einen nach hinten gerichteten Hautlappen führen, ſind unter dem Gattungsnamen Vates 
von Mantis abgeſchieden worden, und wieder andere, bei denen ſich die männlichen 

Fühler durch eine Doppelreihe von Kammzähnen auszeichnen, bilden die Gattung Empusa, 
welche mit einer Art (Empusa pauperata) auch im ſüdlichen Europa vertreten iſt. Außer 
der genannten werden von Sauſſure noch an 80 Gattungen unterſchieden und in vier 
Sippen: Orthoderina, Mantina, Harpagina und Empusina, geordnet. 

Die Geſpenſtſchrecken (Phasmidae), mit den vorigen innig verbrüdert in dem 
Gebundenſein an wärmere Erdſtriche und im ſonderbaren Ausſehen, waren im Syſtem 
auch lange Zeit mit ihnen vereinigt, enthalten aber der abweichenden Merkmale zu viele, 
um es nach dem heutigen Stand der Wiſſenſchaft ferner bleiben zu können. In der vor— 
herrſchenden Entwickelung des Mittelbruſtringes auf Koſten des vorderen, in dem Mangel 
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der Raubfüße, meiſt auch der Flügel, und in der ſtabförmigen Geſtalt der meiſten oder der 
blattförmigen einiger liegen die ohne weiteres in die Augen ſpringenden Unterſchiede. Der 

in der Regel eiförmige Kopf ſteht hier allerdings auch ſchief, jedoch mit dem Munde nach 
vorn, trägt nur, aber nicht immer, bei den geflügelten Arten Nebenaugen, mitten im Ge- 
ſicht vor den vorquellenden Netzaugen die 9 —30gliederigen Fühler, welche einen kurzen 
Faden darſtellen, und ſtark entwickelte Freßwerkzeuge; an dieſen überwiegt die Unterlippe 
mit ihren großen äußeren Lappen und den Taſtern, welche die kleinen Kiefertaſter voll⸗ 
ſtändig zur Seite drängen. Der zweite Bruſtring erlangt in der Regel den ſtärkſten Um⸗ 
fang, bleibt aber dem Bildungsgeſetz der übrigen Körperteile treu, drehrund oder platt, 
je nachdem das ganze Tier dieſe oder jene Geſtalt hat; Beine und Flügel, wo letztere vor- 
handen ſind, ſtehen am hinterſten Ende desſelben. Nur bei einer geringen Anzahl Ge— 
ſpenſtſchrecken (Phyllium) iſt der letzte Bruſtring jo groß wie der mittlere, bei den un— 
geflügelten kürzer und ebenſo geſtaltet wie der vorhergehende, bei den geflügelten länger. 
Der Hinterleib pflegt drehrund zu ſein wie der Mittelleib, platt gedrückt, geradezu ſo dünn 
wie ein Blatt, wenn dieſer es iſt, und läßt auf dem Rücken neun, am Bauch nur ſieben 
oder acht Ringe unterſcheiden, was daher kommt, daß beim Weibchen die ſiebente große 
und ſchaufelförmige, beim Männchen die achte Bauchplatte lang genug wird, um den 
letzten Ring zu bedecken oder gar noch zu überragen. Ein zweiter Geſchlechtsunterſchied 
beſteht darin, daß beim ſtets kleineren Männchen die Offnung für die Geſchlechtsteile in 

der vorletzten, beim Weibchen in der drittletzten Bauchplatte angebracht iſt. Wie ſchon er— 
wähnt, fehlen vielen Arten die Flügel auf allen Altersſtufen, und es treten daher dieſelben 
Schwierigkeiten wie bei den Schaben ein, wenn es ſich um Unterſcheidung von Larve 
und ungeflügeltem Geſchlechtstier handelt, ja ſie mehren ſich hier noch bedeutend, weil 
bei vielen Larven Stacheln und lappige Anhänge an verſchiedenen Stellen des Körpers 
oder an den Beinen auftreten, welche ſpäter wieder verſchwinden und ſo die Zuſammen— 
gehörigkeit der unreifen und reifen Zuſtände verwiſchen. Die Vorderflügel pflegen kurz zu 
ſein und nur die Wurzel der hinteren zu bedecken, dieſe dagegen reichen nicht ſelten bis 
faſt zur Leibesſpitze, haben ein ſehr ſchmales, pergamentartiges und gefärbtes Randfeld, 
dagegen ein breites, häutiges Nahtfeld, in beiden aber ein faſt quadratiſches Adernetz. 
Große Mannigfaltigkeit herrſcht hinſichtlich der Beine, indem ſie entweder lang und dünn, 
oder an ihren verſchiedenen Teilen breit und durch Anhänge blattartig erſcheinen; nur in 
den fünf Fußgliedern, deren erſtes das längſte, und in einem großen runden Haft— 
lappen zwiſchen den Krallen ſtimmen alle überein. Die dünnen Vorderbeine haben meiſt 
am Grunde ihrer Schenkel eine tiefe Ausbeugung für den Kopf, damit ſie in dichtem An⸗ 
ſchluß aneinander ſteif vorgeſtreckt werden können, eine Stellung, welche die Tiere beim 
Ruhen ſehr lieben und die ihnen bei der bräunlichen Farbe die größte Ahnlichkeit mit 
einem dürren Aſte verleihen. Hierin iſt eins jener Schutzmittel zu erkennen, welche die 
Natur nicht ſelten, und zwar vorzugsweiſe bei den wehrloſeſten Kerfen anwendet, um ſie 

an ihren Aufenthaltsorten den Augen der Feinde zu verbergen. 
Die Geſpenſtſchrecken bewohnen nämlich Geſträuche und Bäume, deren Blätter ſie in 

der Nacht verzehren, wodurch ſie in einzelnen Orten bisweilen großen Schaden anrichten; den 

Tag verbringen ſie in träger Ruhe. Die Weibchen laſſen die Eier, aus denen die ſehr 
ſchnell heranwachſenden Jungen nach 70—100 Tagen auskriechen, einzeln fallen. Von 
den zahlreichen Arten gehören nur zwei dem ſüdlichen Europa an, faſt alle übrigen dem 
heißen Erdgürtel. R. Gray beſchreibt in einer Arbeit über dieſe Familie (1833) 120 
Arten. Weſtwood hat dieſe Zahl in ſeinem Katalog des Britiſchen Muſeums (1859) nicht 
unbedeutend vermehrt; der ſpätere Zuwachs dürfte nur ein geringer ſein. Der dritte 
Teil jener kommt auf die weſtliche, die übrigen zwei Dritteile auf die öſtliche Halbkugel, 
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beiderſeits überſchreiten ſie den heißen Gürtel nur in wenigen ungeflügelten Arten und 
nehmen um ſo mehr an Körpergröße und Ausbildung der Flügel zu, je näher ſie dem Gleicher 
kommen. Es erſcheinen unter ihnen ſtabartige Formen, welche von keinem anderen Kerfe 
an Länge des Leibes auch nur annähernd erreicht werden. So wird das mit ſtummelhaften 
Flügeln ausgerüſtete Weibchen der in Java einheimiſchen dornfüßigen Geſpenſtſchrecke 
(Cyphocrania acanthopus) bei 6,5 mm Leibesdurchmeſſer 215 mm lang, das eben— 
falls ungeflügelte Weibchen der geöhrten Stabſchrecke (Bacteria aurita) im Innern 
Braſiliens bei 3,25 mm Breite gar 246 oder 314 mm (1 Fuß), wenn man die vorgeſtreckten 

Beine mit mißt; am Kopfe hat es ein paar große und breite, ohrartige Anhänge und 
auf dem Rücken, mitten zwiſchen den hinteren Beinen, einen gewaltigen, aufrecht ſtehenden 
Dorn. Keines von beiden würde mithin in gerader Richtung als Bild natürlicher Größe 
hier Platz finden. | 

Roſſis Geſpenſtſchrecke (Bacillus Rossii), eine der wenigen europäiſchen Arten, 
lebt in Italien und dem ſüdlichen Frankreich. Dem dürren Körper fehlen die Flügel, jeg— 

Roſſis Geſpenſtſchrecke (Bacillus Rossii) nebſt Larven. Natürliche Größe. 

liche Stacheln und Lappenanhänge, dem Kopfe die Nebenaugen. Dieſe Merkmale ſowie 
kurze, ſchnurförmige Fühler, ein bei dem Weibchen zugeſpitztes, bei dem Männchen kolbiges 
Hinterleibsende charakteriſieren die Gattung, ein glatter und glänzender Körper von grüner 
oder bräunlicher Farbe, ein ſchwach erhabener Mittelkiel auf den kaum gekörnelten beiden 
hinteren Bruſtringen, 19gliederige Fühler, 3—4 Zähne an der Unterſeite der mittleren 
und 6 ebenda an den hinteren Schenkeln die Art. Das Männchen wird 48, das Weibchen 
65 mm lang. 

Die ſehr artenreichen Stabſchrecken (Bacteria) unterſcheiden ſich von der vorigen 
Gattung durch borſten- oder fadenförmige Fühler, welche mindeſtens Mittelleibslänge er— 
reichen, und dadurch, daß das erſte Fußglied länger als die drei folgenden zuſammen iſt, 
von den übrigen ungeflügelten. Die Stockſchrecken, Kahlſchrecken (Phasma), find 
in der Regel buntgefärbte Arten, welche auf den Sunda Inſeln und in Südamerika leben 
und an den ſehr langen Borſtenfühlern wie an den unter ſich gleich langen Flügeln er— 
kannt werden. | 

Während alle bisher beſprochenen Geſpenſtſchrecken als „wandelnde Aſte“ bezeichnet 
werden können, ſo müſſen die noch übrigen ihrer niedergedrückten, breiten Form und der 
ebenſo geſtalteten Beine wegen wandelnde Blätter heißen, wie die hier vorgeführte 
Art (Phyllium siccifolium) aus Oſtindien und den zugehörigen Inſeln unzweideutig 
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beweiſt; ſeine wie aller Arten grüne Körperfarbe bleicht aber nach dem Tode in Gelb aus; 
es wird vor den anderen durch die fünf Zähne vorn an den rautenförmigen Border: 
ſchenkeln und am Mangel der Hinterflügel des Weibchens kenntlich. Guillot erhielt 1889 
von den Seychellen⸗Inſeln ein Männchen, drei Weibchen und eine Larve lebend nach Paris 
geſchickt und ernährte dieſelben einige Zeit mit den Blättern des Haſelnußſtrauches. Die 
täuſchende Ahnlichkeit mit den den Tieren in ihrer Heimat zur Nahrung dienenden Blättern 
geht hier fo weit, daß auch die reihenweiſe von den Weibchen abgelegten Eier gewiſſen. 
Pflanzenſamen gleichen, ſo daß man dieſelben, wie Guillot meint, nicht für Inſekteneier 
halten würde, wenn man nicht geſehen, daß ſie von jenen Weibchen gelegt ſeien. Einer 

Wandelndes Blatt (Phyllium siceifolium). Natürliche Größe. 

zweiten Gattung (Prisopus) wachſen die fadenförmigen Fühler über den Kopf und werden 
länger als der halbe Mittelleib. 

Es folgt jetzt das große Heer der ſpringenden Geradflügler, welche die Volksſprache 

mit den verſchiedenſten Namen, wie Heuſchrecken, Graspferde, Grashüpfer, Heu: 
pferde, Sprengſel, Grillen und anderen zu bezeichnen pflegt. Sie alle ernähren ſich 
vorzugsweiſe von Pflanzen, und manche können durch ihr maſſenhaftes Auftreten der menſch⸗ 
lichen Wirtſchaft zeitweilig im höchſten Grad verderblich werden, verſchmähen jedoch in 
ihrer Gefräßigkeit weder ihresgleichen noch andere Kerfe. Als unermüdliche Muſikanten 
beleben ſie im Hochſommer und Herbſt Wald, Feld und Wieſe, die eine auf die eine, 
die andere auf eine andere Art und eine andere Weiſe geigend. Daher der Name „Schrecke“; 
denn ſchrecken heißt urſprünglich ſchreien, ſchwirren, knarren. Sie ſind, wie wir erwarten 

können, aus den älteſten Zeiten bekannt, natürlich aber vielfach miteinander vermengt 
worden, wie aus den Mitteilungen eines Ariſtoteles hervorgeht, der erzählt, daß ſie ihr 
Zirpen durch Reiben mit den Springbeinen hervorbringen und die Eier vermittelſt einer 
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Legröhre unter die Erde betten, wo ſich die Jungen entwickeln. „Kommt die junge Heu— 
ſchrecke aus der Erde hervor, ſo iſt ſie klein und ſchwarz, bald aber zerſpringt die Schale 
und ſie wird größer.“ Die heutigen Entomologen verteilen alle Schrecken auf die drei 
Familien der Feld-, Laub- und Grabheuſchrecken, und in dieſer Reihenfolge wollen 
wir uns wenige Arten jetzt genauer anſehen. 

Alle Grashüpfer, deren deutlich gegliederte Fühler die halbe Länge des geſtreckten 
Körpers nicht überholen, deren durchaus gleich gebildete Füße aus drei Gliedern beſtehen, 
und deren hinterſte Beine infolge des verdickten Schenkels und der langen Schiene zum 

Sprunge befähigen, gehören zu den Feldheuſchrecken (Acridiodea) oder den Heu— 
ſchrecken im engern Sinn des Wortes. Sie ſind die beſten Springer in der Familie 
und ſchnellen ſich, wie der Floh, ungefähr um das Zweihundertfache der eignen Länge 
fort. Ihr Rumpf, von den Seiten merklich zuſammengedrückt, erſcheint mehr hoch als 
breit. Der Kopf ſteht ſenkrecht, die Stirn aber nicht immer gerade nach vorn, weil 
ſie ſich bisweilen (Truxalis) mit dem Scheitel zuſammen in einen kegelförmigen Fortſatz 
verlängert. Nebenaugen fehlen nur wenigen; den beiden oberſten zunächſt ſitzen auf einem 
becherförmigen Grund- und einem napfähnlichen zweiten Gliede die 20= bis 24gliederigen 
Fühler, verſchieden in ihrem Ausſehen. Wenn die in der Mitte eingeſchnittene Oberlippe 
an die ſcheinbar nur zweilappige Unterlippe, deren innere Lappen ſehr klein und verſteckt 
ſind, anſchließt, bemerkt man wenig von den ungemein kräftigen übrigen Kauwerkzeugen, den 
ſchwarz beſpitzten Kinnbacken und der in zwei ſchwarze Zähne ausgehenden inneren Lade 
des Unterkiefers, deſſen äußere Lade helmartig über jene gelegt werden kann und daher 
auch der Helm genannt worden iſt (S. 8, Fig. 8). 

Von den drei Bruſtringen entwickelt ſich der vorderſte am meiſten und nimmt bei den 

verſchiedenen Gattungen immer wieder eine andere Form an, zeigt aber vorherrſchend 
das Streben, ſich nach hinten über den Grund der Flügel auszudehnen und auf der Rücken— 
fläche in drei Längskanten vorzutreten, deren mittelſte die kräftigſte iſt. Wie hier der 
Rückenteil die Bruſt weſentlich überwiegt, ſo dieſe bei den beiden folgenden kürzern Rin⸗ 
gen jenen. Der kegelförmige Hinterleib erſcheint am Bauche mehr oder weniger platt ge— 
drückt, wie die Bruſt, verſchmälert ſich allmählich nach oben und beſteht bei beiden Ge— 
ſchlechtern aus neun Ringen, deren erſter beſonders unten eine ſehr innige Verbindung 
mit dem Mittelleibe eingeht. Am Hinterleibe unterſcheidet man ſicherer als anderswo 
Männchen und Weibchen. Dort, wo er ſchlanker und ſpitzer, bildet die neunte Bauch— 
ſchuppe eine ziemlich große, dreieckige oder zackige Klappe, welche ſich mit der Spitze nach 
oben wendet und die Geſchlechtsteile aufnimmt. Neben ihr ragen die beiden kurzen, ein— 
gliederigen Raife hervor, und zwiſchen ihnen am Grunde ſchließt eine andere, kleinere, drei: 

eckige Klappe den After von oben her. Die weibliche Legröhre ragt nie über die Spitze 
hinaus und beſteht nicht aus ſeitlichen Klappen, ſondern aus zwei oberen und zwei 
unteren Griffeln, die in einen ſtumpfen Haken enden, ſo daß die Scheide beim Schluſſe 
mit vierſperrig auseinander ſtehenden Haken bewaffnet erſcheint. Alle vier Flügel haben 
meiſt eine gleiche Länge, aber verſchiedene Breite, indem die vordern wenig breiter werden, 
als das Randfeld der hinteren; beide ſind von Adern netzartig durchzogen, und weil die 
vordern, ganz oder teilweiſe lederartigen, als Decken dienen, müſſen ſich die hinteren 
der Länge nach falten und mit den Hinterrändern übereinander greifen. Bei nur wenigen 
Gattungen verkümmern die Hinterflügel ausnahmsweiſe, bei einigen fehlen ſie gänzlich, 

den Weibchen allein oder gleichzeitig auch den Männchen. 
Von den drei Fußgliedern hat das erſte längſte an der Sohle drei, das folgende 

einen polſterartigen Hautlappen, das dritte einen runden zwiſchen beiden Krallen. Mit 

den Schenkeln der Hinterbeine geigen die Männchen, aber nur dieſe, an den Flügeldecken 
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und bringen dadurch die ſchrillenden, wenig anhaltenden Töne hervor. Die Innenſeite 
jener iſt nämlich mit einer ringsum laufenden Leiſte verſehen, deren unterer Teil ſich 

vorzugsweiſe erhebt. Unter dem Mikroſkop zeigt dieſe Leiſte an ihrem Wurzelteile, ſoweit 
dieſer mit den Flügeldecken in Berührung gebracht werden kann, eine Reihe lanzettför- 
miger ſtumpfer Zähnchen, eingeſenkt in Grübchen. An den Flügeldecken ſpringen die Längs⸗ 
adern, beſonders eine, kantig hervor. Durch ſehr raſche Reibung der Schenkel an den 
Flügeldecken werden dieſe als dünne Häute in ſchwirrende Bewegung geſetzt und tönen 
nach denſelben Geſetzen, wie die mit dem Bogen geſtrichene Saite. Beim Zirpen halten 
die Tiere ihre Flügeldecken etwas loſe, wodurch der Ton heller wird. Seine Höhe rich— 
tet ſich nach der Größe und Dicke der Flügeldecken, größere Schrecken tönen tiefer als lei: 
nere, und auf die Klangfarbe wirlt weſentlich die größere und geringere Anzahl der Adern 
im Flügel ein. Die verſchiedenen, ſehr zahlreichen Arten geigen jede ihre eigne Weiſe, 
ſo daß ein auf dergleichen Dinge geübtes Ohr eine und die andere wenigſtens, beſonders 
von der Gattung Gomphocerus, an ihrem Geigen erkennt. Die beſten Muſikanten müſſen 
demnach diejenigen ſein, deren Organe am meiſten entwickelt ſind, wie beiſpielsweiſe der 
Gomphocerus grossus. Bei den Weibchen ſitzen die Zähnchen der Schenkelleiſte in der 
Regel zu tief, um damit muſizieren zu können. 

Eine andere, höchſt intereſſante Eigentümlichkeit beſteht ferner in der von einem Horn— 
ringe umgebenen und mit einer zarten Haut überſpannten Grube, welche ſich beiderſeits 
dicht hinter dem Hinterrücken am Hinterleibe der Acridier vorfindet. Zwiſchen zwei von 
der Innenſeite der Haut entſpringenden hornigen Fortſätzen liegt ein zartes Bläschen, 
welches mit Flüſſigkeit gefüllt iſt und mit einem aus dem dritten Nervenknoten der Bruft 
ausgehenden Nerv in Verbindung ſteht, der hier einen neuen Knoten bildet und in feine 
Nervenſtäbchen endigt. Nach den Unterſuchungen von J. Müller, weiter ausgeführt durch 
von Siebold, läßt ſich dieſe Einrichtung nur auf das — — Gehörwerkzeug der Heu— 
ſchrecken deuten. 

Die Entwickelung aller Feldheuſchrecken, der europäiſchen wenigſtens, ſtimmt überein 
und läßt ſich kurz in folgende Sätze zuſammenfaſſen. Im Herbſt werden vom befruch— 
teten Weibchen die Eier, deren eine Anzahl durch erhärtenden Schleim in Klümpchen ver⸗ 
einigt ſind, teils an Grashalme, teils flach unter die Erde gelegt; die größern Arten 
ſcheinen die letztere Verſorgungsweiſe der erſtern vorzuziehen. Die Mutter ſtirbt, ihre 
Eier überwintern, nur in ſüdlichern Gegenden können die Larven vorher noch ausſchlüpfen. 
Für gewöhnlich geſchieht das aber erſt im nächſten Frühling. Durch unbeſtimmte Farben, 
den Mangel der Flügel und etwas plumpere, kürzere Fühler unterſcheiden ſie ſich außer 
durch die geringe Größe von der vollkommenen Schrecke, reifen aber unter mehrmaligen Häu⸗ 
tungen Ende Juli oder im Auguſt zu ſolcher heran. Zu dieſer Zeit beginnt ihr Geſang, 
welcher ihre Hochzeitsfeier ankündigt. Nur die Feldheuſchrecken find es, welche ſich bis— 
weilen ſo ungeheuer vermehren, daß ſie in Schwärmen erſcheinen und zur Geißel größerer 
oder kleinerer Länderſtrecken werden. 

Afrika ſcheint den Verwüſtungen ſeitens dieſer Tiere, von welchen ſchon die Bibel, 
Plinius und Pauſanias berichten, von jeher beſonders ausgeſetzt geweſen zu ſein. Als 
Adanſon 1750 am Senegal angekommen war, erſchien, während er ſich noch auf der 
Reede befand, früh 8 Uhr ein dickes Gewölk, welches den Himmel verfinſterte. Es war 
ein Schwarm Heuſchrecken, welche ungefähr 20 — 30 Toiſen, alſo ſechsmal jo viel Fuß, 
über der Erde ſchwebten und eine Strecke von etlichen Meilen Landes bedeckten, nachdem 
ſie wie ein Wolkenbruch herabgefallen waren. Hier ruhten ſie aus, fraßen und flogen weiter. 
Dieſe Wolke wurde durch einen ziemlich ſtarken Oſtwind herbeigeführt und zog den ganzen 
Morgen in der Gegend umher. Nachdem die Tiere das Gras, die Früchte und das Laub 
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der Bäume abgefreſſen hatten, ließen fie ſelbſt das Rohr nicht verſchont, mit dem die 
Hütten gedeckt waren, ſo dürr es auch ſein mochte. — Gegen Ende März 1724 zeigten 
ſich in der Berberei die erſten Heuſchrecken, nachdem längere Zeit Südwind geweht hatte. 
Mitte April hatte ſich ihre Zahl derartig vermehrt, daß ſie Wolken bildeten, welche die 
Sonne verfinſterten. Vier Wochen ſpäter breiteten ſie ſich in den Ebenen von Metidja 
und der Nachbarſchaſt aus, um ihre Eier abzulegen. Im folgenden Monat ſah man die 
junge Brut Hunderte von Quadratruten bedecken. Indem ſie ihren Weg geradeaus nahmen, 
erklommen ſie die Bäume, Mauern und Häuſer und vernichteten alles Laub, das ihnen 
in den Wurf kam. Um ſie aufzuhalten, zogen die Einwohner Gräben und füllten dieſe mit 
Waſſer oder zündeten eine Linie von Holzhaufen und anderen Brennſtoffen an, aber alles 
war vergeblich. Die Gräben füllten ſich mit den Leichnamen an, die Feuer erloſchen. 
Nach einigen Tagen folgten neue Scharen eben erſt ausgekrochener Heuſchrecken nach. Sie 
zernagten die kleinen Zweige und die Rinde der Bäume, von denen ihre Vorläufer die 
Früchte und Blätter gefreſſen hatten. So verlebten die Plagegeiſter ungefähr einen Monat, 
bis ſie völlig erwachſen waren, wurden noch gefräßiger und beweglicher, doch zerſtreuten 
ſie ſich nun und legten Eier. 

Ein Bericht aus neuerer Zeit bezieht ſich auf die ſüdafrikaniſche Wanderheu— 
ſchrecke (Gryllus devastator Lichtenſteins) und ſcheint um ſo intereſſanter, weil 
er Aufſchluß über die Lebensverhältniſſe dieſer in gewiſſen Zwiſchenräumen ſtets wieder— 
kehrenden Landplage gibt. Fritſch ſagt: „Die Eier der Wanderheuſchrecken werden, etwa 
zu je 30—60 an Zahl, eingehüllt in einen braunen, maſchigen Überzug, von dem Weib: 
chen in kleine runde Erdlöcher verſenkt. Dieſe Röhrchen finden ſich ſtets in großer An— 
zahl vereinigt an dem Abhange eines unbedeutenden Hügels oder auf einer ſanften Boden— 
erhebung, wahrſcheinlich um die Eier vor dem ſchädlichen Einfluſſe plötzlicher Regengüſſe 
zu ſchützen, und geben dem Platze ein ſiebartiges Anſehen. Die Löcher werden wieder zu— 
geſcharrt, verwehen auch, und der Boden ſchließt ſich dicht über den länglichen Eiklumpen, 
welche ſo mehrere Jahre liegen können, ohne die Entwickelungsfähigkeit zu 
verlieren. Sie liefern aber auch ſchon in der nächſten Regenzeit, alſo, da das Land 
deren zwei hat, bereits nach einigen Monaten die Jungen, ſo daß die Gegend, welche ſich 
kaum von den Zerſtörungen dieſer gefräßigen Inſekten erholt hat, aufs neue überflutet 
wird. Die Feuchtigkeit ſcheint bei ihrer Entwickelung von weſentlicher Bedeutung zu ſein; 
denn in einer Reihe von trockenen Jahren, in denen die frühe Regenzeit im Auguſt gar 
nicht, die Hauptregenzeit im November und Dezember nur ſchwach eintritt, hört man nichts 
von den Wanderheuſchrecken. Der Schafzüchter, welcher durch Waſſermangel vielleicht den 
rößten Teil ſeiner Herden verloren hat, begrüßt alsdann das Wiedererſcheinen der Heu— 

ſchrecken mit einer gewiſſen Freude, als ein Zeichen beſſerer Zeiten, in denen die perio— 
diſche Trockenheit vorüber iſt, und opfert lieber den geflügelten Plünderern ſeinen kleinen, 
mühſam gepflegten Garten, wenn nur die Herden gedeihen und die verſiegten Quellen der 
Farm wieder hervorbrechen. 

„Im Jahre 1863 endigte eine mehrjährige Periode von Trockenheit in Südafrika, 
während welcher ſich nirgends Heuſchrecken gezeigt hatten. Von 1862 — 63 drohte der 
furchtbarſte Waſſermangel alles Leben zu vernichten, und weit und breit war kein Inſekt 
auf dem tennenartigen Boden zu entdecken; trotzdem brachen am Ende des Jahres 1863, 
als die Regen in ungewöhnlicher Stärke einſetzten, die Heuſchrecken in ſo zahlloſen Maſſen 
hervor, wie ſie kaum je vorher beobachtet worden waren, und bedeckten als Larven große 
Länderſtrecken. Dieſe haben im Jugendzuſtande ſchwarze Zeichnungen auf braunrotem 
Grunde, erſcheinen daher bunt und werden vom Bur ‚Rooi Batjes‘, d. h. Rotröcke, oder 

„Vutganger“, Fußgänger, genannt, weil ſich bei ihnen ſchon in der Jugend der Wandertrieb 
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unverkennbar ausſpricht. Die erſte Benennung enthält zugleich eine feine Anſpielung 
auf die rot uniformierten engliſchen Soldaten, ein dem afrikaniſchen Bur beſonders ver: 

haßtes Geſchlecht, und die Vergleichung wird um ſo treffender, als die jungen Heuſchrecken 
ſich ebenfalls zu Zügen ordnen und geſchloſſen über die Gegend marſchieren. In ihnen 

günſtigen Jahren ſieht man ganze Armeen derſelben auf dem Marſche, die meiſt eine be⸗ 

ſtimmte Richtung einhalten und dieſelbe nicht gern aufgeben. Kommen die Tiere an ſtehen⸗ 
des Waſſer, ſo pflegen ſie hindurchzugehen, indem die Nachgänger ihren Weg über die 
Leichen der Vorgänger fortſetzen, fließendes Waſſer dagegen ſcheuen ſie. Am Abend machen 

die Reiſenden Halt, laſſen ſich auf den Geſträuchen der Nachbarſchaft nieder und vertilgen 
alles Grün. Sieht der Farmer, daß die heranrückenden Scharen eine Richtung verfolgen, 
die ſeinem Garten gefährlich werden könnte, ſo ſucht er dieſelben von ihrem Laufe ab⸗ 
zulenken, indem er zu Pferde von hinten her in dieſelben hineinſprengt und dabei nach 
rechts und links ein großes Tuch ſchwenkt. Bei jedem Durchreiten dreht eine Anzahl der 
Feinde um, und jenes läßt ſich ſo oft wiederholen, bis der ganze Schwarm abgelenkt iſt. 
Reitet man von vorn her in den Zug hinein, ſo ſpringen ſie wohl zur Seite, aber die 
Nachfolgenden drängen die Vordermänner, und es ſchließt ſich der Strom hinter dem Reiter 
von neuem. 

„Unter mehrfachen Häutungen wachſen die ‚Notröde‘ ſchnell heran, bis fie endlich bei 
der letzten Häutung ihre bekannte graurötliche Färbung und die Flügel bekommen, durch 
welche ſie ihrer Reiſeluſt in noch viel befriedigenderer Weiſe Rechnung tragen können. Im 
vollkommenen Zuſtande nennt ſie der Bauer „Sprinkhanen“ und ſchaut ängſtlich nach ihnen 
aus, falls ihm irgend ſein Garten lieb iſt; denn er weiß, daß ihr Erſcheinen Verderben 
über den Schmuck der Felder bringt. Sieht er die düſteren Wolken der Sprinkhanen am 
Horizonte auftauchen, ſo greift er zum letzten, verzweifelten Hilfsmittel: er zündet um 
ſeinen Garten möglichſt viele Feuer an, um durch den Rauch die Heuſchrecken davon ab— 
zuhalten; doch iſt auch dieſes Mittel häufig nur von geringem Erfolge. Weht der Wind 

friſch, ſo ziehen ſie hoch und frei und können ſicher bedeutende Strecken zurücklegen; denn 
ſie laſſen ſich dann vollſtändig treiben, während ſie bei mäßiger Luftſtrömung mehr oder 

weniger dagegen ſteuern. Bei Windſtille iſt ihr Flug nur ein langſames Schwärmen ohne 
bedeutende Erhebung vom Boden, indem ſich aus den vorderen Gliedern ſtets ein Teil nieder⸗ 

läßt und ſich hinten wieder anſchließt. Das ewige Auf- und Niederſteigen, das Schwirren 
der Tauſende von Flügeln und das Knirſchen der gefräßigen Kinnbacken am Boden ver⸗ 
urſacht ein eigentümliches, ſchwer zu beſchreibendes Geräuſch, welches ſich mit dem Rauſchen 
eines ſtarken Hagelſchauers noch am beſten vergleichen läßt. Auch die Folgen ihres Auf: 
tretens gleichen den furchtbaren Wirkungen der eben erwähnten Naturerſcheinung.“ 

Um dieſen koloſſalen Verluſt an pflanzlichen Stoffen wieder etwas auszugleichen, be: 
wahrheitet man an den Zerſtörern den bibliſchen Ausſpruch: „Speiſe ging aus von dem 
Freſſer“, indem Menſchen und Tiere dieſelben als Nahrungsmittel verwerten. Die Ein⸗ 

geborenen röſten die Heuſchrecken ſchwach am Feuer und verſpeiſen ſie in unglaublichen 
Mengen, nur Hinterbeine und Flügel oder auch gar nichts übriglaſſend. Der Geſchmack iſt 
widerlich und die ernährende Kraft ſehr gering. Bei Pferden ſchlagen ſie jedoch beſſer an; 
denn dieſe werden fett davon und freſſen ſie auch gern; merkwürdigerweiſe iſt der Bur ganz 
allgemein der Anſicht, daß der Genuß von denjenigen Weibchen, welche ihre Eier abgelegt 
haben, für die Pferde giftige Wirkungen hervorbringe. Schon dem Diodorus Sicu— 
lus (zu Zeiten Julius Cäſars) war dieſe Verwendung der Heuſchrecken bekannt; denn er 
erzählt (3, 28): „Die Heuſchreckeneſſer ſind ein afrikaniſcher Negerſtamm an den Grenzen 
der Wüſte, kleine, magere, außerordentlich ſchwarze Leute. Im Frühling führen ihnen 
die ſtarken Weſt- und Südweſtwinde zahlloſe Heuſchreckenſchwärme aus der Wüſte zu. Dieſe 
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Tiere find außerordentlich groß, und ihre Flügel haben eine ſchmutzige Farbe. Sie geben 
den Eingeborenen das ganze Jahr hindurch reichliche Nahrung und werden auf folgende 
Art gefangen. Ein großes Thal wird mit wildem Holze, woran im Lande großer Vorrat, 
bedeckt. Sobald nun die Heuſchreckenſchwärme kommen, wird es in Brand geſetzt, wodurch 
ein ſo gewaltiger Rauch entſteht, daß die über das Thal hinfliegenden Heuſchrecken zu Boden 
fallen. So fährt man mehrere Tage lang fort, bis ſich große Haufen von Heuſchrecken 
am Boden geſammelt haben. Dieſe werden nun eingeſalzen und hierdurch vor Fäulnis 
geſchützt; das Land iſt nämlich ſehr ſalzreich. Die genannten Leute beſitzen weder Vieh, noch 

andere Nahrungsmittel als Heuſchrecken.“ | 
Auch Amerika, beſonders das ſüdliche, iſt nicht frei von jener Landplage, namentlich 

von (Acrid.) Schistocera peregrina, eine Art, welche auch im Norden Afrikas und 
in Aſien vorkommt. „Gegen Abend“, erzählt Temple in ſeiner peruaniſchen Reiſe, 
„hatten wir in einiger Entfernung von uns auf der Fläche des Landes einen ungewöhn— 
lichen Anblick: ſtatt der grünen Farbe des Graſes und der Baumblätter in allen Schat— 
tierungen bemerkten wir eine gleichförmige rotbraune Maſſe, ſo daß einige von uns glaubten, 
es ſei Heide, auf welche die Sonne ſcheine; in der Wirklichkeit waren es aber — Heu— 
ſchrecken. Dieſelben bedeckten buchſtäblich Erde, Bäume und Sträucher, ſo weit das Auge 
reichte. Die Zweige der Bäume bogen ſich unter ihrer Menge wie bei ſtarkem Schnee— 
fall, oder wenn ſie mit Früchten überladen ſind. Wir paſſierten mitten durch den von 
ihnen eingenommenen Raum und brauchten eine volle Stunde, ehe wir an das Ende kamen, 
während wir mit unſerer gewöhnlichen Schnelligkeit reiſten —.“ Ein Engländer beſaß zu 
Conohos in Südamerika beträchtliche Tabakspflanzungen. Da er bei ſeiner Niederlaſſung 
in jener Gegend gehört hatte, daß ſich dann und wann verheerende Heuſchreckenſchwärme 
in derſelben gezeigt hatten, ſo vereinigte er alle Tabakspflanzen, 40,000 Stück an der Zahl, 
bei ſeinem Hauſe, um ſie beſſer ſchützen zu können. Hier wuchſen und grünten ſie vor— 
trefflich und hatten etwa die Höhe von 30 em erreicht, als eines Mittags der Ruf erſcholl: 
„Die Heuſchrecken kommen!“ Der Pflanzer eilte vor das Haus und ſah ſie in eine dichte 
Wolke rund um dasſelbe geſchart. Der Schwarm verdichtete ſich unmittelbar über dem 

Tabaksfelde, fiel plötzlich in dasſelbe und bedeckte es ſo, als wenn ein brauner Mantel 
darüber gebreitet worden wäre. In etwa 20 Sekunden, alſo nach keiner halben Mi- 
nute, erhob ſich der Schwarm ebenſo plötzlich wie er gekommen war und ſetzte ſeinen Flug 
fort. Von den 40,000 Tabakspflanzen ſah man aber keine Spur mehr. Bei Doob (Kal— 
kutta) bemerkte Playfair auf einem Spazierritte in der Nähe eines Sumpfes eine un— 
geheure Menge kleiner, ſchwarzer Inſekten, die den Boden weithin bedeckten. Bei näherer 
Unterſuchung erwieſen ſie ſich als junge Heuſchrecken. Es war am 18. Juli 1812, als dieſe 
Entdeckung gemacht wurde, und man erinnerte ſich ſehr wohl, daß vier Wochen früher 
(20. Juni) daſelbſt große Heuſchreckenſchwärme niedergefallen waren. Nach wenigen Tagen 
rückten dieſe jungen, ungeflügelten Tiere gegen die Stadt Etaweh vor, zerſtörten die Fluren 
und wurden bald eine ſo furchtbare Plage, daß keine Anſtrengungen der Landleute, ſelbſt 
Feuer nicht, im ſtande waren, ſie zu vernichten; denn immer neue Züge kamen angerückt. 
Noch ungeflügelt hatten ſie alle Hecken, alle Mangobäume ſchon kahl gefreſſen. Ende Juli 
entfalteten ſie mit dem erſten Regen ihre Flügel, die Köpfe färbten ſich dunkelrot, und ſie 
begannen in Schwärmen umherzufliegen, als ſie am 31. Juli Winde plötzlich verſchwinden 
ließen. Keine Schilderung von der Erſcheinung und den Verwüſtungen dieſer ſchrecklichen 
Kerfe iſt jo treffend und erhaben als die, welche der Prophet Joel (2, 2 — 10) gibt, und 
die dort nachzuleſen einem jeden überlaſſen bleibt. 

Nicht nur die alten Chroniken berichten aus Europa, beſonders aus deſſen Süden und 
Südoſten, wiederholte Heuſchreckenverwüſtungen, welche ſich bis Deutſchland erſtreckt haben, 
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ſondern jedes Jahr bringen die Zeitungen neue Klagen. Für das ſüdliche Rußland allein 
wurden aus dieſem Jahrhundert folgende Jahre angemerkt: 1800, 1801, 1803, 1812—16, 
1820 — 22, 1829 31, 1834—36, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859 — 61 u. a. Überall ſpielt 

hier die Wander- oder Zugheuſchrecke (Pachytylus migratorius oder Oedipoda 
migratoria) die Hauptrolle, als deren Heimat die Länder anzuſehen ſind, in welchen 
ſie ſich alljährlich fortpflanzt; deren aber gibt es eine Menge: die Tatarei, Syrien, Klein⸗ 
aſien, das ſüdliche Europa. Im mittleren Rußland kommt ſie ſtellenweiſe nur in ſehr 
warmen Herbſten und Frühjahren vor, in der Mark Brandenburg erſchien fie einigemal 
zu Anfang der fünfziger Jahre, 1876, 1877, 1856 bei Breslau, 1859 in Hinterpommern, 
1887 bei Deutſchkrone, 1888, 1891 in Algerien; 1890 fuhr das Schiff Prinzeß Amalia auf 
dem Roten Meere 33 volle Stunden lang durch dicht das Meer bedeckende, vom Winde 

verwehte Heuſchrecken (Acridium aegypticum). Die Nordlinie ihrer Verbreitung geht von 
Spanien durch Südfrankreich, die Schweiz, Bayern, Thüringen, Sachſen, die Mark, Poſen, 
Polen, Wolhynien, Südrußland, Südſibirien bis zum nördlichen China. Ich ſelbſt fing 
einzelne Wanderheuſchrecken zu verſchiedenen Zeiten bei Seeſen im Braunſchweigiſchen 
und auf dem Wege zwiſchen Halle und dem Petersberge. Ausnahmsweiſe wurden Züge auch 
in Schweden, England und Schottland beobachtet. Wenn man ſo unerhörte Dinge über 
die Heuſchrecken vernimmt, ſo könnte man vielleicht geneigt ſein, mit Plinius zu glauben, 
es ſeien Tiere von 3 Fuß Länge und von ſolcher Stärke, daß die Hausfrauen die Beine 
derſelben als Sägen gebrauchten, oder Tiere, denen die Araber in ihrer bilderreichen Sprache 
die Augen des Elefanten, den Nacken des Stiers, das Geweih des Hirſches, die Bruſt 
des Löwen, den Bauch des Skorpions, die Flügel des Adlers, die Schenkel des Kamels, 
die Füße des Straußes und den Schwanz der Schlange zugeſchrieben haben. Von alle— 
dem finden wir aber höchſtens den Kopf ſo geſtellt wie beim Pferde, worauf einige der 
oben erwähnten Namen hindeuten. Die Färbung dieſer größten europäiſchen Feldheuſchrecke 
bleibt ſich nicht bei allen gleich und ſcheint dunkler zu werden, je weiter die Jahreszeit 
vorrückt. Im allgemeinen herrſcht auf der Oberſeite Graugrün, unten Fleiſchrot vor, jedoch 
geht jenes in Grasgrün oder bräunliches Grün, dieſes mehr in Rot oder in Gelb über. 
Die Hinterſchenkel ſind auf der Innenſeite mit zwei dunkeln Querbinden, ihre Schienen 
mit einem gelbroten Anſtrich, die bräunlichen Flügeldecken endlich mit dunkleren Flecken 
gezeichnet. Als Merkmale der Gattung gelten die fadenförmigen, nicht zugeſpitzten Fühler, 
eine glatte, nicht höckerige Vorderbruſt, ein vorn ſtumpfer und ſenkrechter Kopf, welcher 
breiter als der Hals iſt, und die abgerundeten Seitenkanten dieſes letzteren. 

Die Paarung dauert 12—24 Stunden. Sieben Tage ſpäter wird das Weibchen un: 
ruhig, frißt nicht mehr und ſucht ein Plätzchen, wo es ſeine Eier ablegt, meiſt 39 mm 
tief in die Erde, welche natürlich ziemlich locker ſein muß, wenn es ſo tief eindringen ſoll. 
Ein Eiklümpchen enthält 60—100 Stück, der Eierſtock im Durchſchnitt 150. Daraus 
ſchon geht hervor, daß es wenigſtens zwei Pakete ablegen muß, wenn es alle ſeine Eier 
unterbringen will, und es wird dies beabſichtigen, wenn unfreundliche Witterung oder 
Mangel an Futter nicht hinderlich in den Weg tritt. Man beobachtete eine wieder⸗ 
holte Paarung. Nötig wird dieſelbe ſchwerlich, wenn ſie aber als etwas Ungewöhnliches 
vorkommt, ſo hat ſie ihren Grund in der ungewöhnlichen Anzahl der Tiere. Körte fand 
1826, als die Zugheuſchrecke in der Mark Brandenburg ſo verheerend auftrat, vereinigte 
Pärchen vom 23. Juli bis zum 10. Oktober, ſo daß alſo das Eierlegen einen Zeitraum 
von faſt einem Vierteljahre ausfüllt. Desgleichen erfolgt im Frühjahre das Ausſchlüpfen 
während 2 oder 3 Wochen, welche Zeitabſchnitte teilweiſe durch die Witterungsverhältniſſe 

beeinflußt werden; denn mehr als viele andere Kerfe verlangen die Heuſchrecken einen 
warmen, trockenen Sommer und Herbſt zu ihrem Gedeihen. Treffen dieſe Bedingungen 
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wenigſtens für gewiſſe Länderſtrecken ein, jo haben fie auch entſchieden die Heuſchrecken— 

plage im Gefolge, ſofern ſich im vergangenen Jahr die Tiere gezeigt hatten. Dieſe An— 
ſicht ſteht keineswegs im Widerſpruch mit jener, welche oben von Fritſch angeführt wurde; 
denn ein warmer, trockener Sommer hat für unſere nördlichen Gegenden eine vollſtändig 
andere Bedeutung wie ein regenloſer für das ſüdliche Afrika. Das junge Lärvchen iſt 
gelblichweiß, dunkelt aber ſchnell, ſo daß es bereits nach 4 Stunden grauſchwarz ausſieht. 
Bis zur zweiten Häutung nach ungefähr 5 Wochen behält es dieſe Farbe, mit weißen 
Zeichnungen am Hinterleibe untermiſcht, und ſucht die zarteſten Keime als Nahrung auf. 
Nach dieſer Zeit breitet ſich die Geſellſchaft mehr und mehr aus und wird auch durch ihre 

Wanderheuſchrecke (Pachytylus migratorius) nebſt Larve; nördliche Form (Pachytylus einerascens). Natürliche Größe. 

Wirkungen in dem Maße bemerklicher, in welchem ſie heranwächſt, was unter noch zwei— 
maliger Häutung ziemlich ſchnell geſchieht. Etwa 14 Tage nach der vierten, mit welcher die 

Flügelſtumpfe recht ſtattlich auftreten, kriechen die Tiere an Halmen in die Höhe, hängen ſich 
an den Hinterbeinen auf, und binnen 20—40 Minuten weicht das letzte Gewand, und die 

Flügel entfalten ſich. Es mag in den meiſten Fällen ſcheinen, als wenn Futtermangel die 
Heuſchrecken zum Abziehen nötigte, dieſer dürfte aber nicht den alleinigen Grund dazu ab— 
geben, vielmehr ſcheint ihnen, wie manchen anderen Kerfen, der Wandertrieb aus noch un— 
erklärten Urſachen angeboren zu ſein. — Eine kleinere Form, welche, für eine andere Art 
gehalten, Pachytylus cinerascens genannt wurde und vorherrſchend in Afrika, Spanien, 
Frankreich und Süddeutſchland mit der größeren zuſammen vorkommt, 1875, 1876, 1887 
auch allein in mehreren preußiſchen Provinzen ſtellenweiſe verheerend auftrat, dürfte nach 
den neueren Beobachtungen keine ſelbſtändige Art ſein. 

Eine kleinere, braun gefärbte Art mit dunkelroten Hinterflügeln bewohnt ſonnige, 
dürre Hänge in unſeren Gebirgen und macht ſich durch das laute Geräuſch bemerklich, mit 

welchem ſie im heißen Sonnenſchein eine kurze Strecke auffliegt, um ſich dem heran— 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 38 
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nahenden Spaziergänger zu entziehen; man hat ſie deshalb die Klapperheuſchrecke 
(Psophus stridulus) genannt. In Deutſchland leben noch mehrere kleinere Arten, 
welche ſich durch eine rauhe Körperoberfläche und einen ſcharfen Mittelkiel des Halsſchildes 
auszeichnen, weshalb man ihnen vorzugsweiſe den zweiten der oben genannten Gattungs⸗ 
namen Oedipoda gelaſſen hat. Ihre ſchwarz beſäumten Hinterflügel ſind gleichfalls rot 

oder blau gefärbt. Hierher gehört die mit zwei dunkeln Schrägbinden über die Flügeldecken 
und meiſt auch über die Hinterſchenkel verſehene gebänderte Heuſchrecke (Oedipoda 
fasciata) von aſchgrauer Grundfarbe. Manche Stücke haben mit Ausſchluß der glashellen 
Spitze und des ſchwarzen Saumes lichtblaue Hinterflügel und werden in den Büchern all⸗ 
gemein unter dem Namen Oedipoda coerulescens aufgeführt, andere find in nichts anderem 
unterſchieden, als daß der blaue Flügelteil rot iſt; dieſe erhielten den Namen O fasciata 
oder germanica. Abgeſehen von der ſonſtigen Übereinſtimmung find beide oft genug ge⸗ 
paart angetroffen worden, und ihre Scheidung in zwei Arten iſt darum nicht zuläſſig. 
Sie beleben ſonnige Abhänge, Waldränder und ſolche Stellen, an denen ſich auch die 
Klapperheuſchrecke findet, niemals Wieſen, beſchränken ſich aber nicht auf die Gebirge. 

Die Gattung Gomphocerus (Stenobothrus Fiſchers) umfaßt unſere kleineren, be: 
ſonders Wieſen und Grasplätze bevölkernden Arten. Sie haben eine platte, niemals rauhe 
oder tief punktierte Oberfläche des Körpers und laſſen ſich meiſt an dem viel ſtärker hervor⸗ 

ragenden Vorderkopf erkennen, welcher an der Grenze des Scheitels vor jedem Auge ein 
ſchmales, längliches, ziemlich tiefes Grübchen oder, wo es fehlt, einen ſcharfen Scheitel— 
rand aufzuweiſen hat; bei manchen (Gomphocerus rufus und G. sibiricus) erweitern ſich 
die kurzen Fühler vor der Spitze, ſo daß ſie ſchmal lanzettförmig werden. Im übrigen 

ſtimmt dieſe Gattung mit der vorigen überein. Gemein auf allen Wieſen, manchmal ſo 
häufig, daß es von den durch den Fußtritt des Dahinſchreitenden aufgeſcheuchten und auf— 
ſpringenden Tieren wahrhaft raſſelt, iſt der 13 bis reichlich 18 mm lange liniierte Gras— 
hüpfer (Gomphocerus lineatus). Das rotbeinige Tier trägt fi) an der Außenſeite 
der Hinterſchenkel grün, wie am ganzen übrigen Körper, mit Ausnahme der gelben Längs⸗ 
linien, welche über Scheitel und Mittelleib verlaufen; die Flügeldecken reichen bis zur 
Leibesſpitze, unterſcheiden ſich nicht nach den Geſchlechtern in ihrer Bildung und führen 
auf rußigem Grunde einen ſchrägen, weißlichen Fleck. Die Grübchen am Scheitelrande ſind 
deutlich ausgeprägt, und die Stirnſchwiele reicht bis zum Munde. — Nicht minder häufig 

tummelt ſich zwiſchen den eben beſchriebenen auf den Wieſen von ganz Europa der dicke 

Grashüpfer (Gomphocerus grossus). Bei ihm findet ſich ſtatt der Gruben am vor— 
ſpringenden Scheitelteile jederſeits ein ſcharfer Rand, ebenſo einer zu beiden Seiten der 
Stirnſchwiele, welche bis zum Munde reicht, und eine weniger ſcharfe Leiſte an den Backen 
hinab, ſo daß eine Längsmulde, welche oben mit der Fühlergrube beginnt, die Geſichts⸗ 

ſeiten geradlinig durchzieht. Von der olivengrünen Körperfarbe ſchließen ſich die Hinter⸗ 
ſchenkel an der blutroten Unterſeite und ihre gelben Schienen aus, auch die den Hinterleib 
überragenden grünen Flügeldecken haben einen gelben Außenrand. Die Körperlänge be- 
trägt 15—26 mm. Die zahlreichen anderen Arten erheiſchen zur ſicheren Unterſcheidung 
eine ſehr umſtändliche Beſchreibung. 

Die italieniſche Heuſchrecke (Caloptenus italicus) kommt nicht bloß in Italien 
vor, ſondern findet ſich auch im Süden Rußlands bis Sibirien, in Deutſchland, ſo in der 

Mark, in Schleſien, Sachſen, Oſterreich, und trat unter anderen 1863 in der Krim maſſen⸗ 

haft auf. Weil ſie ſich vorzugsweiſe in den Wäldern und waldigen Gebirgen entwickelt, 
wird ſie den Bäumen und, wo ſie dieſelbe findet, der Weinblüte, weniger den Gräſern 

und dem Getreide nachteilig. Schon im April oder noch früher kommen die Larven aus 
den Eiern. Pallas hat dieſelben im ſüdlichen Rußland beobachtet und ungefähr folgenden 
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Bericht über ſie erſtattet. Bei heiterer und warmer Witterung ſind ſie früh, ſobald der 
Tau verdunſtet iſt, in voller Bewegung, ſchon mit Sonnenaufgang, wenn es nicht ge— 
taut hat. Erſt ſieht man einige wie Boten zwiſchen den noch ruhenden Schwärmen auf— 
und abgehen, welche teils auf der Erde, ſehr gern am Fuße kleiner Hügel dicht aneinander 
gedrängt liegen, teils ſich an allerhand Pflanzen und Geſträuchen gruppenweiſe verteilen. 

Bald darauf ſetzt ſich das ganze Heer in Bewegung, und zwar ſo in einem Striche, daß 
man kaum eine Abirrung bemerkt. Sie gleichen einem Schwarm von Ameiſen, und alle 
nehmen, ohne ſich gegenſeitig zu berühren, denſelben Weg, ſtets in geringer Entfernung 
voneinander. Raſtlos und mit aller einem Kerfe möglichen Schnelligkeit im Laufe ſteuern 
ſie einer Gegend zu, ohne zu ſpringen, außer in dem Falle, wo ſie verfolgt werden. Dann 
zerſtreuen ſie ſich, aber bald ſieht man ſie wieder zuſammenkommen und auf dem vorigen 
Wege ihre Reiſe fortſetzen. So marſchieren ſie von Morgen bis Abend, ohne Halt zu machen, 
und legen häufig einen Weg von 100 Faden und darüber an einem Tage zurück. Sie 
gehen ſehr gern auf ordentlich gebahnten Straßen und freien Feldern fort, wenn ihnen aber 
ein Geſträuch, eine Hecke, ein Graben in den Weg kommt, ſo wandern ſie, wenn irgend 
möglich, gerade darüber oder hindurch. Bloß Sümpfe und Flüſſe können ſie aufhalten, vor 
dem Naßwerden ſcheinen ſie einen entſchiedenen Abſcheu zu haben. Doch verſuchen ſie oft 
auf überhängenden Zweigen an das jenſeitige Ufer zu gelangen, und wenn Pflanzenſtiele 
und Stämme gerade über das Waſſer liegend eine Brücke bauen, ſo benutzen ſie dieſelbe in 

dichten Kolonnen. Oft ſieht man ſie darauf ausruhen, als ob ſie ſich an der Kühle des 
Waſſers labten. Gegen Sonnenuntergang löſt ſich der ganze Schwarm in kleine Partien 
auf, um Nachtquartier in der gewohnten Weiſe zu nehmen. An kalten, regneriſchen Tagen 
wandern ſie nicht. Die eben geſchilderte oder eine ſehr ähnliche Lebensweiſe führen indeſſen 
nicht bloß die Larven der italieniſchen Heuſchrecke, ſondern diejenigen aller Arten, welche 

im vollkommenen Zuſtande als Schwärme ſich erheben. Von Mitte Juli ab bekommen ſie 
die Flügel und zerſtreuen ſich dann mehr; es folgt die Paarung und das Eierlegen, und 
daher ſchlüpfen einzelne Junge unter günſtigen Verhältniſſen ſchon im Herbſte aus. Die 
Art ſteht der vorigen in Größe und Körpertracht ſehr nahe, macht ſich aber ſofort durch 
einen warzigen Höcker zwiſchen den Vorderhüften ſowie durch einen weniger vorſpringenden, 
gerundeten Scheitel, einen breiten Vorderrücken und eine kugelige Verdickung der männ— 
lichen Hinterleibsſpitze als Gattung kenntlich. Bei der genannten Art entwickeln ſich alle 
drei Kiele des Halsſchildes ziemlich gleichmäßig, und die drei welligen Quereindrücke des— 
ſelben fallen noch in ſeine vordere Hälfte. Der Körper und die mit ſeiner Spitze ab— 
ſchneidenden Flügeldecken werden auf ſchmutzig gelbem Grund durch braune Sprenkel dunkler. 
Der Innenrand der Hinterflügel färbt ſich breit roſenrot, wie die Innenſeite der Hinter: 
ſchenkel, während deren Außenſeite einfarbig gelblich bleibt oder mit dunkeln Binden ge— 

zeichnet iſt. 

Den alten Gattungsnamen Acridium behielten nur die größeren Arten, deren kurze 
Fühler ſich vorn nicht zuſpitzen und deren Vorderbruſtring unten bewarzt, oben zu einem 
ſtarken Mittelkiele gleichmäßig oder nur vorn in noch erhöhetem Maße kammartig erhoben 
iſt. Die einzige Art, welche ihr Verbreitungsgebiet bis zum Süden Europas erſtreckt, iſt 
die tatariſche Heuſchrecke (Acridium tataricum), einer Gruppe angehörig, bei der 
der Kiel den Vorderrücken gleichmäßig durchläuft und vorn durch die 3 Quereindrücke ge— 
zahnt erſcheint, ſich überdies der Bruſthöcker als ein vorn etwas verdickter gerader Zapfen 
darſtellt; das gelblichgraue Kleid wird auf den Flügeldecken fleckenartig verdunkelt, und im 
Nahtfelde der Hinterflügel grenzt ſich ein dunkler Bogenfleck wenig ſcharf ab. Das Männchen 
erreicht eine Körperlänge von 3,9, das Weibchen von 65 em. — In der Sammlung des 

Muſeums zu Halle befindet ſich ein Stück des ſehr ähnlichen Acridium peregrinum. 
38* 
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welches über ganz Afrika verbreitet iſt, mit dem Vermerk: „Gefangen im März auf der 
Sun (der nicht recht leſerlich geſchriebene Name eines Schiffes), 40 Meilen weſtlich von den 

Kanariſchen Inſeln, in großen Zügen aus Afrika kommend.“ Neuerdings hat man leider 
eine Gattungsſpaltung vorgenommen, welche das Studium unmöglich erleichtern kann. 

Weſentlich anders nehmen ſich durch ihre ſonderbare Kopfbildung die artenreichen 
Schnabel- oder Turmſchrecken (Truxalis) aus. Der genannte Körperteil erhebt ſich 

nämlich nach vorn und oben mehr oder weniger hoch in einen am Gipfel dreieckigen und 
an der oberen Fläche entweder ausgehöhlten oder gewölbten Kegel, welcher ſich ſeitlich tief 
einſenkt und hier die platten, dreikantigen, der Spitze eines Stoßdegens ähnlichen Fühler 

trägt. Dieſe kehren ihre breiteſte Fläche nach oben, die ſchmalſte nach innen. Der Körper 
erſcheint ſchwächlich und geſtreckt, die ihn überragenden Flügel ſpitzen ſich am Ende zu, und 
die gekanteten Hinterſchenkel verdicken ſich nur mäßig, ſo daß ſie, wie alle angegebenen 

Merkmale das ihrige dazu beitragen, 
die Schnabelſchrecken beſonders dürr und 
geſpenſterhaft erſcheinen zu laſſen. Im 
ſüdlichen Frankreich, in Italien und 
Ungarn lebt die europäiſche Naſen— 

ſchrecke (Truxalis nasuta), bei 
welcher der über den Rand des Vorder: 
rückens vorragende Kopfteil mindeſtens 
ebenſo lang iſt wie die ſtärker heraus: 
tretende Mittellinie jenes, welcher ſeinen 
Hinterrand gleichfalls winkelig auszieht. 
Der Kopfzipfel erſcheint an ſeinen drei 

Seiten gleichmäßig gehöhlt, vorn ſtumpf 
zugeſpitzt, und die Vorderbruſt bleibt 
ohne Höcker. Das 3,9 em meſſende 

Männchen iſt grün, mit Ausnahme der lichtgelben Wurzel an den glashellen Hinterflügeln, 
das 13 mm längere Weibchen erſcheint dagegen am Mittelleibe und an den Flügeldecken 
braun gebändert und an den Binden der letzteren weiß gefleckt. 

Während ſich bei allen bisher beſprochenen Arten das Bruſtbein vorn abſtutzt und dem 
Kopfe volle Freiheit gewährt, erhebt ſich bei einigen der Vorderrand desſelben, ſo daß ſich 
der Mund dahinter verſtecken kann. Hierher gehören unter anderen die Dornſchrecken 
(Tetrix oder Tettix), wo ſich der Hinterrand des Halsſchildes bis zum Leibesende oder 
noch darüber hinaus erſtreckt. Die Flügel ſind von dieſer dreieckigen, in der Mitte ſpitz 
auslaufenden Verlängerung des Halsſchildes ſo gut wie ganz bedeckt, daher auch die ſie 
ſchützenden Vorderflügel als überflüſſig bis auf ein Hornplättchen verkümmern. Mit ihnen 
geht natürlich auch das Zirpvermögen verloren. Die Netzaugen quellen hoch oben am Kopfe 
unmittelbar vor dem Vorderrand des Halsſchildes und neben den fadenförmigen Fühlern 
ſtark hervor. Die Hinterſchenkel verdicken ſich gewaltig. Wegen ihrer Kleinheit und des ſehr 
verborgenen Lebens erinnern die Dornſchrecken einigermaßen an die Flöhe. Die gemeine 
Dornſchrecke (Tetrix subulata) iſt unter den deutſchen noch die größte (bis 11 mm) 
und überall nicht ſelten. Das Halsſchild ſtutzt ſich vorn gerade ab, erhebt ſich in einen 
nur ſchwachen Mittelkiel und ſpitzt ſich dornartig weit hinter der Leibesſpitze zu. Die 
Seiten ſeines Hinterrandes, welche an der Verlängerung nicht teilnehmen, erſcheinen 
als je zwei regelmäßig dreieckige Zähne. Häufig, nicht immer, überzieht den Rücken des 
graubraunen Körpers eine bleichgelbe Färbung, welche ſich an den dunkelbeſpitzten Fühlern 
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als Regel wiederholt. Ich habe häufig überwinterte Larven angetroffen, fo daß ich hier 
dieſe Entwickelungsweiſe für die gewöhnliche annehmen möchte. 

Die Laubheuſchrecken oder Säbelſchrecken (Locustidae) laſſen ſich an den langen 

und borſtigen, in ihren Gliedern nicht unterſcheidbaren Fühlern und an den vier Gliedern 
aller gleichgebildeten Füße auf den erſten Blick erkennen. Der Kopf ſteht ſenkrecht, tritt am 

Scheitel zwiſchen den halbkugeligen Augen mäßig hervor und läßt meiſt die Punktaugen 
vermiſſen. Der ſattelförmige Vorderrücken pflegt ſich nach hinten über die äußerſte Wurzel 
der Flügel auszubreiten. Dieſe nehmen der Hauptſache nach die Seiten des Körpers ein, 
greifen mit den ſchmalen Innenrändern übereinander und bilden ſonach oben in ihrem 
Wurzelteil ein ſchmales, plattes Dach über dem gerundeten, in der Mitte den größten 
Umfang erreichenden Hinterleibe. Letzterer endigt beim Männchen in oft hakig gekrümmte 
Raife, beim Weibchen in eine längere oder kürzere ſäbelförmige Legröhre, ſo daß der 
Unterſchied der Geſchlechter ſchon aus der Ferne wahrgenommen werden kann. Dem letzten 
der Fußglieder fehlt der Haftlappen zwiſchen den Krallen. Die Männchen verwenden hier 
nicht ihre Hinterſchenkel zum Muſizieren, ſondern bringen die wetzenden, ſchrillenden Töne 
durch das Reiben der Flügeldeckenwurzeln aneinander hervor. Die linke, zugleich 
obere Flügeldecke enthält an ihrem Grunde eine kräftige Querader von nahezu der Form eines 
Paragraphzeichens (S), welche auf der Unterſeite mehr heraustritt als oben und durch zahl— 
reiche Querkerben rauh wie eine Feile wird. Der dreieckige Teil der rechten Flügeldecke 
darunter, welcher wagerecht auf dem Rücken liegt, zeigt einen dünnhäutigen, ringsum von 
kräftigen Adern eingeſchloſſenen Fleck, den ſogenannten Spiegel, dahinter einen kleineren 
von gleicher Form und Durchſichtigkeit. Werden nun die Decken beim Zirpen gehoben und 
mit den Schrillleiſten der linken ſchnell hintereinander die Ränder des Spiegels gewetzt, 
ſo wirken die feinen Häute wie ein Reſonanzboden und verſtärken den Ton. Eine Aus— 
nahme von der Regel bilden einige Arten mit blaſig aufgetriebenen Flügeldecken, bei denen 
auch die Weibchen locken können und die gegenſeitige Lage der Decken eine durchaus gleich— 
gültige iſt. Bei den Säbelſchrecken haben die Beine, und zwar die vorderſten, in anderer 

Beziehung ihre Eigentümlichkeit. An der Wurzel der Schienen bemerkt man außen ein 

tiefes Spalten⸗ oder Grubenpaar, welches im Inneren von zarter Haut geſchloſſen wird. 
Zwiſchen beiden Offnungen erweitert ſich der Hauptſtamm der den Vorderbeinen angehörigen 

Luftröhren blaſenartig, und ein aus dem erſten Markknoten der Bruſt entſpringender Nerv 

ſchwillt ebendaſelbſt zu einem Knoten an, von welchem eigentümlich geſtaltete Nervenelemente 
abgegeben und in reihenweiſe geſtellte, waſſerhelle Bläschen eingeſchloſſen werden. Dieſes 
Gebilde hat von Siebold in ſeinem Baue ſorgfältig unterſucht und für das Gehörwerk— 
zeug dieſer Familie erklärt. 

Die Entwickelung dieſer Heuſchrecken unterſcheidet ſich im weſentlichen nicht von der 
der vorigen; die lange Legröhre der Weibchen weiſt darauf hin, daß ſie ihre Eier nicht an 
Grasſtengel legen, ſondern tiefer in die Erde als die Feldheuſchrecken. Die Laubſchrecken 
breiten ſich ſamt dieſen über die ganze Erde aus und halten ſich, beſonders die grün gefärbten, 
vorherrſchend auf Buſchwerk und Bäumen auf, deren Laub ſie freſſen, während die braunen 
und graubraunen mehr niederen Pflanzen nachgehen, was bei beiden vorzugsweiſe während 
der Nacht geſchieht. Weil nur wenige dieſer Tiere hier zur Sprache gebracht werden können, 
ſo ſcheint es ratſam, ein paar ſehr entgegengeſetzte Formen durch Abbildungen zu erläutern. 
Das plumpe, ungeflügelte Weſen (Fig. 1, S. 598) iſt keine Larve, ſondern ein ausgewachſenes 

Weibchen des in Syrien und Arabien heimiſchen Hetrodes spinulosus (horridus Klug), 
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welchen Namen ich durch bedornte Einhornſchrecke verdeutſchte. Die dünnen Hinterſchenkel, 
die äußerſt ſchwach bewehrten Schienen, die verdeckte ſchwielige Grube am Grunde der vor— 
derſten derſelben und die kurze Legröhre unterſcheiden dieſe dicke gelbe, an Hinterrand und 
Stacheln des Halsſchildes gebräunte Art von den übrigen Genoſſen der Gattung. Dieſe ſelbſt 

aber wird durch vollkommene Flügelloſigkeit in beiden Geſchlechtern, durch die mitten auf der 
Stirn, unter den Augen eingelenkten Fühler, durch den Zapfen zwiſchen ihnen, die Dornen 
des großen Vorderrückens und endlich durch die breiten, vorn geſtutzten Mittel- und Hinter⸗ 

bruſtbeine charakteriſiert. Noch mehrere andere Laubheuſchrecken ſchließen ſich dieſem Körper⸗ 

baue an, erheben ſich aber allmählich zur Andeutung von Flügeln. 

Das ſchlanke, gelbgrüne Tierchen, welches wir in Figur 2 auf unſerem Bilde in beiden 

Geſchlechtern erblicken, hält ſich nur auf Eichbäumen auf, weshalb ich es die Eichen— 

ſchrecke nennen möchte; bei den Entomologen heißt es Meconema varium und hat 

Geſchlechtern. Alle natürliche Größe. 

keinen zweiten Gattungsgenoſſen. Bei Halle iſt es ſehr gemein und wird als Larve ziem— 
lich früh im Jahre angetroffen. Es zeigt, wie alle Laubheuſchrecken, eine gewiſſe Trägheit 
und Schwerfälligkeit. Ich ſah es nie fliegen. Bei Erſchütterung der von ihm bewohnten 
Bäume fällt es herab, ohne die Flügel während der Luftfahrt in Anſpruch zu nehmen, 
auch hörte ich es nie zirpen, was es vielleicht nur oben im grünen Laubdache thun mag, 
häufig genug kriecht es aber an den Stämmen auf und nieder. Einmal beobachtete ich, 
und zwar am 15. Oktober, wie das Weibchen ſeine ſtark gekrümmte Legſcheide zwiſchen 
Rindenſchuppen tief eingeſteckt hatte, um Eier zu legen, ein andermal erzog ich im Früh⸗ 
jahr eine Larve aus im Herbſte eingetragenen, von ihren rechtmäßigen Bewohnern ver⸗ 
laſſenen Gallen der Schwammgallweſpe. Die Eichenſchrecke eröffnet eine lange Reihe ſolcher 
Arten, deren Fühler zwiſchen den Augen, an der Spitze der Stirn ſitzen, und deren Gehör— 
gruben einen elliptiſchen Umkreis haben; die genannte Art zeichnet überdies eine wehrloſe, 
vorn geſtutzte Bruſt und ein ſtumpfer Stirnzapfen aus. 

Die nur grünen Arten der Gattung Phylloptera ſind Blätter, welche auf der ſchmalen 
Kante wandeln, wie gewiſſe Geſpenſtſchrecken (Phyllium) auf der breiten Fläche, indem 
die Flügeldecken, abgeſehen von der dreieckigen Rückenfläche mit den Reſonanzböden an 
ihrer Wurzel, ſich wie ein ſchön grünes, lanzettförmiges Blatt längs der Körperſeiten hin— 
ziehen, den Leib weit überragend, meiſt jedoch von den ſpitzen Zipfeln der Unterflügel— 
ſpitze überragt. Manchmal ſind dieſe Blätter ſtark maſchenartig gerippt, wie bei dem 
hüpfenden Myrtenblatte (Phylloptera myrtifolia) Südamerikas, manchmal 
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außerordentlich zierlich mit bunten Augenflecken bemalt, wie die mindeſtens noch einmal 

ſo große (7,8 em lange), an den Hinterſchienen durch Dornenknoten noch beſonders be— 
wehrte gefenſterte Blattſchrecke (Phylloptera fenestrata) von Borneo, meiſt aber 
werden ſie von einer Längsader als nicht in der Mitte liegenden Mittelrippe durchzogen, 
welche einige weit ſchwächere Aſte ausſendet. 

Merklich zahlreicher ſind die auf viele Gattungen verteilten Arten, bei denen die Ein— 
lenkungsſtelle der Fühler dieſelbe bleibt, die Gehörgänge an den Vorderſchienen aber als 
ſchmale Spalten erſcheinen. Hier ſei nur zweier, und zwar der gemeinſten europäiſchen 

Gattungen gedacht. Die eine, Decticus, erkennt man an dem ſtumpfen, das erſte Fühler— 
glied nicht überragenden Gipfel des Kopfes, an den langen, beweglichen Dornen, welche 
die Innenſeite der Vorderſchienen bewehren, und vor allem an den zwei freien Haft— 

lappen, mit welchen das erſte Glied der Hinterfüße verſehen iſt. Die Arten haben alle 
eine grünlich⸗ oder graubraune Farbe, einige verkümmerte Flügel. Die größte von allen, 

der 26—30 mm meſſende Warzenbeißer oder das große braune Heupferdchen 
ODecticus verrucivorus), iſt über das nördliche und mittlere Europa verbreitet und 
findet ſich auf Wieſen und Kleefeldern. Vor einigen Jahren traf ich ihn hier häufig in 
den angebauten Zichorien; an Buſchwerk hält es ſich, ſoviel mir bekannt, nicht auf. Die 
vier Kanten der Hinterſchienen ſind an der unteren Hälfte mit kräftigen Dornen bewehrt, 
die vorderſten mit drei Reihen beweglicher Stacheln und die zugehörigen Hüften mit einem 
einzelnen Dorn. Scheitel und Stirn trennt eine Querlinie in der Höhe der Fühlerwurzel; 
den Vorderrücken durchzieht eine Längsleiſte. Außer den beiden Raifen überragt eine 
mäßig aufgebogene Legſcheide die weibliche Hinterleibsſpitze, zwei Griffel die männliche. 
Die Körperfarbe ändert mehrfach ab, helleres oder dunkleres Grün herrſcht vor, zeigt bis— 
weilen einen rötlichen, häufiger einen braunen Schimmer und geht ſtellenweiſe in braune 
Flecke über, beſonders auch auf den langen Flügeldecken in gewürfelter Verteilung, 
während die Unterſeite, beſonders der Bauch, heller, mehr gelblich bleibt. 

Durchſchnittlich in der zweiten Hälfte des April ſchlüpfen die Larven aus den Eiern; 
in Zwiſchenräumen von ungefähr vier Wochen häuten ſie ſich, ſo daß ſie mit der erſten 
Hälfte des Juni zum zweiten Mal das Kleid gewechſelt haben. Jetzt kann man die Ge— 
ſchlechter äußerlich an der kurzen Legröhre des Weibchens unterſcheiden. In der erſten Hälfte 
des Juli erſcheinen ſie nach der dritten Häutung mit den Flügelſcheiden und Anfang Auguſt 
durch die vollkommene Ausbildung dieſer als vollendete braune Heupferdchen. Alsbald 
beginnen die Männchen ihren Geſang. Es naht ſich das Weibchen und zeigt ihm ſeine 
Gegenwart durch Hin- und Herſchlagen mit den langen Fühlern an. Das Männchen ver: 
ſtummt, legt die Fühler nach hinten und unterſucht, ob man ſich ihm in freundlicher oder 
feindlicher Abſicht nähert. Überzeugt es ſich von erſterem, ſo bewillkommt es die Ange— 
kommene mit ſanften Zwitſchertönen. Wenige Tage ſpäter ſucht das Weibchen eine lockere 
Stelle, am liebſten im Graſe, bohrt feinen Säbel hinein und läßt 6—8 weißliche Eier durch 
denſelben gleiten, welche Arbeit ſo und ſo oft wiederholt wird; denn jeder der beiden weib— 
lichen Eierſtöcke enthält ungefähr 50 Eier. Fängt man eine erwachſene Heuſchrecke, ſo beißt 
ſie heftig, daß die Haut des Gebiſſenen mit Blut unterläuft und Kopf ſamt Schlund von 
ihr hängen bleibt, wenn man ſie ſchnell abreißt. Beim Beißen läßt ſie einen braunen Saft 
ausfließen. Ob dieſer wirkſam beim Verſchwinden der Warzen iſt, in welche die Heuſchrecke 
gebiſſen hat, und ob überhaupt eine ſolche Wirkung ſtattfindet, laſſe ich aus Mangel an 
jeglicher Erfahrung dahingeſtellt ſein. 

Noch bekannter iſt das etwas ſchmächtigere, 26 mm lange, große grüne Heupferd 
(Locusta viridissima), welches hier und da z. B. in Leipzig von den Kindern in 
eigens dazu käuflichen Drahthäuschen gefüttert und deshalb auf Koſten der reifen Getreide— 
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felder in denſelben aufgeſucht wird. Man ergötzt ſich am Geſang, welcher, genau genommen, 

nur in den einzelnen Tönen „zik! zik!“ beſteht. Die langen, gleichbreiten Flügeldecken, 
wie der Körper von ſaftgrüner Grundfarbe, bräunen nur am wagerechten Rückenteil und 

überragen den Hinterleib um das Doppelte. Auch der Kopf und der Vorderrücken, meiſt 
in einer Längsſtrieme, erſcheinen nicht ſelten roſtrot. Die faſt gerade Legſcheide des Weib: 
chens erreicht die Körperlänge mit Ausſchluß des Kopfes. Das Tier meidet den Sonnen⸗ 
ſchein und ſitzt daher während desſelben tiefer an den Pflanzen, kriecht aber im Schatten 
bis zu ihren Spitzen, fliegt auch eine Strecke flach über der Erde hin, um Nachſtellungen 
zu entgehen, und verurſacht dabei ein ſchwirrendes Geräuſch durch das Schlagen ſeiner 
Flügel. Wenn ihm durch die Ernte ſeine Lieblingsörter genommen ſind, ſucht es Weiden, 
Birken und andere Bäume auf und ſitzt namentlich in den Abend- und erſten Nachtſtunden, 
munter zirpend, ſehr hoch oben in denſelben. 

Noch zwei andere Arten von gleichfalls grüner Farbe und minder allgemeiner Ber: 
breitung dürfen nicht mit der eben beſprochenen verwechſelt werden: das geſchwänzte 
grüne Heupferd (Locusta caudata), welches, abgeſehen von einigen Verſchieden⸗ 
heiten im Bau der Hinterleibsſpitze, deren Darlegung eine ausführlichere Beſchreibung 
beider Arten vorausſetzt als wir hier geben können, einen weſentlich anderen Geſang hat: 
ein eigentümliches Schnurren (rrrt und s), das keine Einzeltöne unterſcheiden läßt. 

Die Zwitſcherheuſchrecke (Locusta cantans) unterſcheidet ſich, abgeſehen von 
den äußeren Verſchiedenheiten, wie die durchaus lauchgrüne Körperfarbe, die kurzen, die 
Hinterleibsſpitze des Männchens wenig überragenden Flügeldecken, die geringere Größe 
(22 mm) und anderes mehr, auch durch Betragen und Geſang von L. viridissima. Sie 
kriecht weniger bis zu den Spitzen der Pflanzen (Hafer, Gerſte, Weizen, Wicken, Klee und 
andere), ſondern verweilt am liebſten in der Mitte derſelben, iſt ſehr ſcheu und bemerkt 
die Annäherung des Menſchen leicht, was ſie durch ſofortiges Verſtummen ausdrückt. Wegen 

dieſer Vorſicht und wegen ihrer Farbe findet und fängt man ſie ſchwer. Weil ſie vor 
und mit der Ernte ſingt, ſo nennt man ſie in manchen Gegenden auch „Erntevogel“. 
Ihr Zirpen läßt ſich beſonders nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang hören 
und findet oft kein Ende. Die Töne folgen ſehr ſchnell aufeinander. Nach zwei, drei oder 
vier Takten, deren jeder vier Sechzehntelnoten enthält, folgt ein etwas höherer, gedehn⸗ 
terer Ton und eine Pauſe, auf welche das Gezirp von neuem beginnt. Der Klang läßt 
ſich etwa mit „rrss 'ss' Ss' ... ſſit“ wiedergeben. Das Zirpen wechſelt mannigfach ab, 
namentlich in der Gefangenſchaft. Dieſe Art ſcheint vorherrſchend in der Schweiz, in 
Weſtfalen und Holſtein verbreitet zu ſein, kommt aber auch anderwärts, wie in der Pro⸗ 
vinz und im Königreich Sachſen, vor und iſt z. B. bei Tharant häufiger als Locusta 
viridissima. 

Die ganze Gattung unterſcheidet ſich von der vorigen nur durch den Mangel der 
beiden Haftlappen am Grunde der Hinterfüße, durch ſchmäleren Gipfel des Kopfes und 
durch längere Aftergriffel. 

Auf dürren Heiden, ſandigen Feldern, von der Sonne beſchienenen Berglehnen Europas 
und des vorderen Aſien gräbt der ſchwarze Dickkopf, welchen wir auf der folgenden Seite ab⸗ 
gebildet ſehen, Röhren in die Erde, um ſich bei nahender Gefahr hineinzuflüchten, rauhe und 
regneriſche Tage darin zu verbringen und ſchließlich die Brutſtätte daſelbſt zu begründen. 
Der Dichter, welcher ihn beſingt, nennt ihn mit vollem Recht die „faule Grille“, der nicht 
moraliſierende Forſcher die Feldgrille, der Rheinländer Kaide oder Keckelmäuschen, 
der Pfälzer Krikſel oder Hämel (Gryllus campestris). Die Löcher, nicht viel weiter 
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als der Umfang des Tieres, gehen erſt wagerecht in die Erde und ſenken ſich weiterhin etwas 
nach unten. Sie werden vorzugsweiſe zu der Zeit angelegt, wo von ſeiten des Männchens 
der Geſang beginnt, alſo ziemlich zeitig im Frühjahr, und nur von einem Tiere bewohnt. 
Dabei entſtehen häufig Kämpfe; denn jede Grille benutzt gern einen vorhandenen Bau, 
begegnet ſie darin aber einer anderen, die ihn entweder anlegte oder als verlaſſenen früher 
bezog, ſo weicht keiner von beiden Teilen freiwillig. Man beißt ſich, ſtößt mit den Köpfen 
gegeneinander, und iſt der Sieg auf der einen Seite ſo vollſtändig, daß der Gegner auf 
dem Kampfplatze bleibt, ſo wird ſeine Leiche — — aufgefreſſen. Das Männchen ſteckt gern 

den Kopf aus ſeiner Höhle heraus und ſtimmt ſein Liedchen an; weit weg davon geht es 
nie, um ſtets hineinhuſchen zu können, was mehr im Laufen als durch Springen geſchieht, 
wenn eine Eidechſe, ein inſektenfreſſender Vogel naht, die Fußtritte eines Menſchen den 
Boden erſchüttern ꝛc.; denn die Grillen entwickeln eine außerordentliche Vorſicht, die wohl 

Häutung. 5) Männchen der Hausgrille (Gryllus domesticus). Alle natürliche Größe. 

Furchtſamkeit genannt werden kann. Bringt das Männchen dem in der Nachbarſchaft 
wohnenden Weibchen, um es herbeizulocken, ein Ständchen, ſo ſitzt es mit geſpreizten 
Beinen da, drückt die Bruſt gegen den Boden, erhebt die Flügeldecken ein wenig und wetzt 
ſie mit ungemeiner Haſt gegeneinander. Unterſucht man dieſelben etwas näher, ſo findet 
man, daß die zweite Querader (Schrillader) der rechten Flügeldecke auf der Unterſeite 
vorzugsweiſe hervorragt und mit vielen kleinen Stegen querüber beſetzt iſt; dieſelben 
werden gegen eine nahe dem Innenrande gelegene Ader der linken Decke eine Zeitlang 
im Herunter⸗ und dann abwechſelnd wieder im Heraufſtriche gewetzt, wodurch der Ton ſich 
verändert. Nur wenn die Grille aufhört, legt ſie die Decken zuſammen, der Widerhall, 
welchen die dünnen Häute erzeugen, ſchwindet dadurch, und der letzte Laut wird viel 
ſchwächer. Es findet ſich ſomit dieſelbe Einrichtung wie bei Laubheuſchrecken, nur ver— 
tauſchen die beiden Flügeldecken ihre Rolle, weil hier die rechte, dort die linke die oberſte 
iſt. Das Weibchen vernimmt die Locktöne an derſelben Stelle wie die Acridier, alſo an 

den Vorderſchienen, es kommt herbei, ſtößt das Männchen mit ſeinen Fühlern an, damit 
dieſes ſeine Gegenwart bemerke, dieſes ſchweigt dann, erwidert wohl die Begrüßung, duckt 

ſich, ſtreckt und reckt ſich, dreht den Kopf hin und her, und die Vereinigung erfolgt, indem 
es ſich vom Weibchen beſteigen läßt, eine Sitte, welche bei allen Schrecken üblich zu ſein 
ſcheint. Acht Tage ſpäter beginnt das Weibchen im Grunde ſeiner Höhle mit dem Legen 
der Eier, bis 30 auf einmal. Sein Eierſtock enthält deren etwa 300, und ehe dieſe alle 
entleert ſind, ſoll es öfters mit dem Männchen zuſammenkommen. Nach ungefähr 14 Tagen 
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ſchlüpfen die Larven daraus hervor und halten ſich zunächſt noch zuſammen, fangen aber 
ſchon an, Schlupflöcher zu graben. Nach der erſten Häutung zerſtreuen fie ſich mehr, ohne 
weitere Wanderungen von ihrer Geburtsſtätte vorzunehmen, ſuchen auch Verſtecke unter 

Steinen und gehen der Nahrung nach, welche aus Wurzeln beſteht, ſolange es die Witterung 
erlaubt; wird dieſe unfreundlich und für das meiſte Geziefer unangenehm, ſo ſuchen ſie 
ſchützende Plätzchen zum Überwintern. Sie beziehen in ſehr verſchiedenen Größen die Winter⸗ 
quartiere. In dem der Entwickelung gewiß nicht günſtigen Jahre 1867 traf ich in der erſten 
Hälfte des Oktober an den ſchönen, ſonnigen Tagen, welche er noch brachte, Larven mit 

Flügelſtumpfen und kurzer Legröhre, welche alſo meiner Meinung nach vor der letzten 
Häutung ſtanden. Friſch und Röſel ſind der Anſicht, daß das Inſekt mit der vierten 
vollkommen werde; neuerdings wird dagegen behauptet, die Larve häute ſich zehnmal, was 
mir nach allen ſonſtigen Erfahrungen entſchieden zu hoch gegriffen zu ſein ſcheint. 

Mit dem jungen Jahr erwachen auch unſere noch unreifen Grillen, eine jede denkt 

nun ernſtlicher daran, ſich ihren eignen Herd zu gründen, was, wie bereits erwähnt, hier 
jo viel jagen will, als eine Wohnung für ſich allein zu beziehen. Keine Feldgrille über: 
wintert im erwachſenen Zuſtande; nach Beendigung des Brutgeſchäftes geht es mit dem 
Schlaraffenleben zu Ende. Sie hält ſich glücklicherweiſe auf ſolchem Boden auf, mit dem der 
Menſch nicht viel anfangen kann, ſonſt wäre ſie wohl im ſtande, durch Abfreſſen der Wurzeln 
ſeinen Kulturen nachteilig zu werden. Über die Beſchaffenheit ihres Körpers, welchen wir 
auf S. 601 erblicken, braucht nur bemerkt zu werden, daß die Farbe glänzend ſchwarz an 
der Unterſeite der Hinterſchenkel, beim Weibchen wohl auch an den zugehörigen Schienen rot 
und an der Wurzel der braunen Flügeldecken gelblich iſt. Obgleich eine Verwechſelung mit 
einem anderen Tiere ausgeſchloſſen ſcheint, muß doch auch der Gattungscharakter feſtgeſtellt 
werden, welcher ſich auf 15 europäiſche und zahlreiche ausländiſche Arten bezieht. Man 
erkennt ſie an dem dicken, gerundeten Kopfe, dem quadratiſchen Vorderrücken, dem dreh— 
runden, plumpen Körper, welcher in zwei lange, gegliederte Raife und beim Weibchen 
außerdem noch in eine gerade Legröhre ausläuft, an den drei Fußgliedern aller Beine, 
deren hinterſte zum Springen befähigen, und endlich an den eigentümlich gebildeten Hinter: 
flügeln. Dieſelben laufen nämlich am hornigen Vorderrand in eine Spitze aus, und jeder 
faltet ſich unter dieſer „Gräte“ zuſammen, welche mehr oder weniger über die dem Rücken 
platt aufliegenden, gegitterten Decken hinausragen. 

Das Heimchen oder die Hausgrille (Gryllus domesticus, Fig. 5, S. 601), kleiner 
und zierlicher als die vorige, von lederbrauner Farbe, an den Beinen und dem Kopfe lichter, 

mehr gelb, trägt auf letzterem eine braune Querbinde und auf dem Halsſchilde zwei drei⸗ 

eckige, braune Flecke. Die Gräten der Hinterflügel ragen über den Körper hinaus und 
vermehren beim Weibchen die drei Anhängſel um noch zwei. Die Länge des Tierchens 
beträgt 17,5 — 19,5 mm. Im geſelligen Beiſammenſein, in den nächtlichen Ausbrüchen aus 
ſeinen Verſtecken, dem Aufſuchen der Wärme und derſelben Nahrungsmittel erinnert das 
Heimchen lebhaft an die Küchenſchabe, in deren Geſellſchaft es nicht ſelten in Backhäuſern, 

Mühlen, Brauereien, Kaſernen, wo es mitunter als „kleine Krebſe“ die langen Brühen der 
Suppen würzt, in Hoſpitälern und anderen ähnlichen Ortlichkeiten zu finden iſt. Ein ein⸗ 

zelnes unterbricht mit ſeinem melancholiſchen Gezirpe die nächtliche Ruhe auf nicht unange⸗ 
nehme Weiſe, die vielſtimmigen Konzerte aber können diejenigen zur Verzweiflung bringen, 
welche ſie allnächtlich mit anhören müſſen. Die Töne werden von den Männchen in der— 
ſelben Weiſe hervorgebracht wie von der Feldgrille, nur ſind ſie infolge der geringen Größe 
des Muſizierenden und der dichter ſtehenden Stege an der Schrillader ſchwächer und höher. 

Nie in meinem Leben hatte ich beſſere Gelegenheit, die Heimchen in ihrem Treiben 
zu beobachten, als in meiner Kindheit, wenn ich die Hundstagsferien bei den Großeltern 
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verbrachte. Die düſtere Küche der alten Pfarrwohnung in Großgörſchen war für die Hein: 
chen eine wahre Reſidenz. Durch ſie nahm ich dann und wann mit der Großmutter meinen 
Weg, wenn wir uns zur Nachtruhe begeben wollten. Tauſende von Heimchen tummelten 
ſich hier, manche noch nicht ſo groß wie eine Stubenfliege, kleinere und größere bis zu 
vollkommen Erwachſenen, je nach den verſchiedenen Altersſtufen. Aus allen Winkeln zirpte 
es. Hier füllte das Mauerloch ein dicker Kopf aus, deſſen lange Fühlfäden ſich ſcharf gegen 
das verrußte Geſtein abgrenzten, zog ſich aber ſcheu zurück, ſobald das Licht in die Nähe 
kam; dort ſpazierte eine Herde Junge, nach Nahrung ſuchend, keck umher, verriet aber 
bald, daß Furchtſamkeit jedem einzelnen angeboren iſt. Mit den Händen eins der frei 
umherſchweifenden Tierchen zu erhaſchen war beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, und ge— 
lang es ja, ſo war der blinde Zufall dabei im Spiele, welcher bei der großen Menge einmal 
eins zwiſchen die Finger trieb, auf welches es nicht abgeſehen geweſen war. Sie werden 
in dieſer Hinſicht mehr durch ihre große Gewandtheit und Schnelligkeit im Laufen geſchützt, 
als durch das Springvermögen, welches ſie natürlich auch zu Hilfe nehmen, wobei man 
ihnen aber anſieht, daß ihnen der feiſte Körper hinderlich iſt und größere Sätze ihnen 
ſauer werden. Eine Stelle ward ausgemittelt, wo der Fang keine Schwierigkeiten hatte. 
Im Herd war nämlich ein kupferner Keſſel eingemauert und mit einem ſchlecht ſchließen— 

den Holzdeckel verſehen. Wenn nun zu irgend einem wirtſchaftlichen Zwecke hier einmal 
den Tag über Waſſer heiß gemacht worden war, von welchem immer auf dem Boden 
etwas zurückblieb, nebſt einer behaglichen Wärme in der Umgebung, ſo ſaßen die Heimchen 
in ſolchen Mengen im Grund des Keſſels, aus welchem ſie natürlich nicht wieder heraus 
konnten, daß man ſie mit den Händen greifen konnte. Ich verſchaffte mir manchmal das 
Vergnügen und ſperrte die auf ſolche Weiſe in meine Gewalt gekommenen über Nacht in 
ein Zuckerglas, welches oben wohl verwahrt wurde. Am anderen Morgen war ein heiles 
Heimchen eine Seltenheit. Gewöhnlich fehlten Beine, Fühler, ja ſelbſt Stücke aus dem Leibe. 
Die Springbeine, welche ſich die Schrecken in der Gefangenſchaft leicht abſtrampeln, und 
andere Glieder waren größtenteils verſchwunden. In ihrer Gefräßigkeit und dem Arger 
über das unfreiwillige enge Zuſammenſein hatten ſie ſich einander angenagt. Hätte ich 
damals gewußt, was ich ſpäter erfahren, ſo hätte ich ſelbſt die Behauptungen anderer 
prüfen können: die Heimchen ſollen nämlich wie die Krebſe beſchädigte oder ganz fehlende 
Glieder wieder aus ſich heraus erſetzen können, ſolange ſie noch in der Häutung begriffen 
ſind. Da meine Küchengänge und Heimchenjagden in den Juli fielen, ſo kann ich nach 
dem, was ich ſah und eben erzählte, den Anſichten derjenigen nicht beipflichten, welche 
meinen, in dieſem und dem folgenden Monat allein würden die Eier gelegt, ſondern nehme 
an, daß es in der ganzen Zeit geſchieht, während welcher ſich das lebhafte Zirpen ver— 
nehmen läßt. Die Paarung erfolgt in derſelben Weiſe wie bei der Feldgrille. Mittels 

ſeiner dünnen, geraden Legröhre bringt das Weibchen die gelblichen, länglichen Eier im 
Schutte, Kehricht oder in dem lockeren Erdreich innerhalb ſeiner Verſtecke unter, aus ihnen 
ſchlüpfen ſchon nach 10—12 Tagen die Lärvchen. Sie häuten ſich viermal und überwintern 
in ihrem unvollkommenen Zuſtande. Nach der dritten Häutung erſcheinen die Flügelſtumpfe 
und bei den Weibchen kurze Legröhren. Man nimmt an, daß die Lebensdauer ein Jahr 
nicht überſchreite, während deſſen das Weibchen ſicherlich mehrere Male Eierhäufchen abſetzt; 
es ſtirbt, wenn der Vorrat im Eierſtock erſchöpft iſt. 

Die zahlreichen volkstümlichen Namen, wie Werre, Reutwurm, Reitkröte, Erd— 
wolf, Moldworf, Erdkrebs und andere, womit man die Maulwurfsgrille (Gryllo- 
talpa vulgaris) belegt, deuten darauf hin, daß man ſich um dieſes Tier kümmert, ſei 
es wegen des Schadens, den es anrichtet, ſei es wegen ſeines wunderlichen Ausſehens, durch 

welches es ein Zerrbild des Maulwurfs darſtellt. Vom Körperbau ſei nur bemerkt, daß 



604 Sechſte Ordnung: Kaukerfe; elfte Familie: Grabheuſchrecken. 

hinten die vom Rücken herab zwiſchen die Raifen gehende Bogenlinie die Gräten, alſo die 
Spitzen der Hinterflügel find, vorn außer den Fühlern die fünfgliederigen Kiefertaſter auf: 

fällig hervorragen und auf dem Scheitel zwei glänzende Nebenaugen ſtehen. Der braune 
Körper iſt mit Ausnahme der Augen, der Bewehrung an den Beinen, der Flügel ſowie 
des durch ſie geſchützten Rückenteiles von einem roſtbraunen, ſeidenglänzenden, ungemein 
kurzen Filze bedeckt. Das Weibchen hat keine Legröhre und unterſcheidet ſich vom anderen 
Geſchlecht durch etwas anders gebildete letzte Bauchſchuppen. 

Die Maulwurfsgrille bewohnt nach den vorliegenden Erfahrungen vorzugsweiſe einen 
lockeren, beſonders ſandigen Boden und zieht trockenen dem naſſen vor; im ſogenannten 

fetten, ſchweren Erdreich trifft man ſie ſelten und vereinzelt an. Im norddeutſchen Tief⸗ 
lande dürfte ſie daher eine allgemeinere Verbreitung haben als im hügeligen oder ge— 
birgigen Süden. Sie iſt, wo ſie einmal hauſt, gefürchtet, und mit Recht, nur gehen die 

a mi] 

zn 
Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris), Eier und Larven verſchiedener Größe. 

Anſichten über die Veranlaſſung des Schadens auseinander. Der bisher geltenden Meinung, 
daß fie die Wurzeln verzehre, treten in neueren Zeiten mehrere Beobachter mit der Be- 
hauptung entgegen, daß ſie Gewürm, Engerlinge, ja ihre eigne Brut zur Nahrung wähle 
und nur die Wurzeln der über dem Neſte befindlichen Pflanzen abbeiße, außerdem aber 
noch durch das fortwährende Durchwühlen und Auflockern dieſer Stelle dem Pflanzenwuchſe 
nachteilig werde. Beide Teile dürften recht haben. Wie die übrigen Schrecken Pflanzen⸗ 
nahrung zu ſich nehmen, ohne andere ihnen zu nahe kommende Kerfe zu verſchonen, ſo 
auch die Werre. Da ſie ſich faſt nur unter der Erde aufhält, ſo fallen ihr die unterirdiſchen 
Larven und Pflanzenteile anheim. Von ihrer wahrhaft unnatürlichen Gefräßigkeit erzählt 
Nördlinger ein ſchlagendes Beiſpiel. Eine in einem Garten betroffene Werre ſollte mit 
dem Grabſcheit getötet werden, wobei man ſie zufällig ſo traf, daß ſie in eine vordere und 
hintere Hälfte geſpalten wurde. Nach einer Viertelſtunde fiel der Blick des Vertilgers 
auf das vermeintlich tote Tier; wie groß war aber ſein Entſetzen, als er die vordere mit 

dem Auffreſſen der weicheren hinteren Hälfte beſchäftigt fand. Wie alle Grillen iſt auch 
dieſe außerordentlich ſcheu und vorſichtig und zieht ſich bei dem geringſten Geräuſch, der ge 
ringſten Erſchütterung des Erdbodens, welche herannahende Fußtritte hervorbringen, ſchleunigſt 
zurück oder verkriecht ſich ſofort wieder, wenn man ſie aus der Erde hervorholt, oder bei ihren 
abendlichen, der Begattung geltenden Flugverſuchen niederſchlägt. Die Flugübungen unſerer 
Art laſſen ſich wirklich nur Verſuche nennen; eine andere in Japan und im Indiſchen Archipel 

i 
J 
1 

| 

i 
b 
> 
7 N 
2 

5 



Maulwurfsgrille. 605 

ſcheint gewandter hierin zu jein, denn E. von Martens erzählt, daß ſie dort öfters des 

Abends in die Wohnungen geflogen käme. Eine höchſt intereſſante Beobachtung teilt mir 
Herr A. Schmidt aus Marienhof bei Mähriſch-Friedland unter dem 15. Juli 1877 mit, 
welche Zeugnis von der nicht unbedeutenden Schwimmfertigkeit der Maulwurfsgrille ablegt. 
„Landwirte und Jäger“, berichtet derſelbe, „machen mitunter Beobachtungen im Tier— 
und Pflanzenreich, welche dem Gelehrten verborgen bleiben und daher ſelten in Büchern zu 
finden ſind. Eines ſchönen Sommertags auf dem Hügel am Ufer eines über 100 Morgen 

großen Sees ſitzend, gewahre ich, daß mitten auf dem ruhigen Spiegel des Sees ein Tier 
ſchwimmt und ſehe zugleich aus der Spitze des Wellenwinkels, die mir zugekehrt iſt, daß 
es auf mich zuhält. Neugierig, welcher Art dies ſehr langſam ſchwimmende Tier angehören 
möge, warte ich beinahe eine halbe Stunde und ermittele endlich, daß der kleine Schwimmer 

eine große Maulwurfsgrille, wie wir ſie hier nennen, ein Spitzwurm, ſei.“ Auch von 
anderen Seiten iſt das Schwimmvermögen dieſer Grille beobachtet worden. 

Die Begattung fällt in die zweite Hälfte des Juni und die erſte des Juli. Die Paarung 
erfolgt während der Nacht und gewiß auch an verſteckten Orten, weshalb ſie noch nie 
beobachtet worden iſt, wie bei ſo vielen Kerfen, welche in dieſer Hinſicht beſonders den 
Haustieren mit ihrer Verſchämtheit ein nachahmungswürdiges Beiſpiel geben. Die Männ— 
chen laſſen, ſolange die Sonne nicht über dem Horizont ſteht, einen leiſe zirpenden Ton 
hören, den man mit dem entfernten Schwirren des Ziegenmelkers (Caprimulgus euro- 
paeus) verglichen hat. Gleich nach der Paarung beginnt das Brutgeſchäft des Weibchens. 

Um ſeine zahlreichen Eier abzulegen, bereitet es ein förmliches Neſt, indem es einige 
ſchneckenförmig gewundene Gänge und in der Mitte derſelben, bis etwa 10,5 em unter der 
Erde, eine Höhlung von der Geſtalt und Größe eines Hühnereies gräbt. Die Wände werden 
mit Speichel befeuchtet, gut geglättet und auf ſolche Weiſe gewiſſermaßen ausgemauert, 
ſo daß man bei gehöriger Vorſicht das ganze Neſt als eine hohle, gerundete Erdſcholle 
herausheben kann. Von ihm aus führen nach verſchiedenen Seiten einige mehr oder weniger 
gerade, flache Gänge, die ſich als etwa 19,5 mm breite Aufwürfe kenntlich machen, außer— 

dem einige ſenkrechte nach unten, die teils dem Weibchen als Zufluchtsort bei nahender 
Gefahr, teils der Brutſtätte zum Abzug ſtarker Näſſe und zum Trockenhalten dienen. Ein 
ſolcher Bau wird an einer offenen, unbeſchatteten Stelle angelegt und der Raum über dem— 
ſelben durch Auflockern des Erdreichs und durch unterirdiſches Abfreſſen des Pflanzen— 
wuchſes dem Einfluß der Sonnenwärme erſchloſſen. Das platzweiſe Abſterben der Pflanzen, 

unter denen zolldicke Stauden ſein können, verrät am beſten einen Brutplatz. Die Zahl der 
Eier, welche man in einem Neſte findet, bleibt ſich nicht gleich, durchſchnittlich kann man 200 an— 
nehmen, hat aber auch ſchon über 300 angetroffen; eine bedeutend geringere als die erſte 
Zahl weiſt darauf hin, daß das betreffende Weibchen mit ſeinem Geſchäfte noch nicht zu Ende 
war, da dasſelbe nicht auf einmal abgethan iſt. Nach Beendigung desſelben ſtirbt es nicht, 
hält ſich vielmehr in der Nähe des Neſtes in einem ſenkrechten Gange, mit dem Kopfe nach 
oben ſitzend, wie Wache haltend, auf. Wenn man deshalb behauptet hat, es „brüte“, ſo 
liegt darin mindeſtens eine zu Irrungen Anlaß gebende ungeſchickte Ausdrucksweiſe. Richtig 
iſt, daß es noch lebt, wenn die Jungen auskriechen, und daß es viele derſelben auffrißt; 
ob es aber, wie gleichfalls behauptet wird, in faſt ſenkrecht angelegten Röhren tief unter 
der Erde mit dem Kopfe nach oben überwintert, bezweifle ich, glaube vielmehr, daß es 
vor Anfang des Winters ſtirbt. 

Drei Wochen etwa liegen die grünlich gelbbraunen, feſtſchaligen Eier von länglicher, 
ſchwach gedrückter Geſtalt, ehe die Larven ausſchlüpfen. Von Mitte Juli an pflegt dies ge— 
ſchehen zu ſein, doch beobachtet man auch von jetzt ab noch hier und da ſriſch gelegte Eier, 
ja Ratzeburg fand ſolche einmal noch am 6. Auguſt. In den erſten 3—4 Wochen bleiben 
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die Jungen beiſammen, wühlen nicht und ernähren ſich von den Pflanzenreſten in der 
Gartenerde oder den lebenden Würzelchen in der Umgebung ihrer Geburtsſtätte. Jetzt häuten 
ſie ſich zum erſten Male, werden lebhafter und zerſtreuen ſich. Ende Auguſt, alſo abermals 
nach 3—4 Wochen, erfolgt die zweite Häutung und Ende September die dritte, nach welcher 
ſie eine durchſchnittliche Größe von 26 mm erlangen. Zum Winterſchlaf graben ſie ſich 
etwas tiefer in die Erde ein. Bald nach dem Erwachen im Frühjahr häuten ſie ſich zum 
vierten Male und bekommen dabei die Flügelſcheiden. Ende Mai oder etwas ſpäter erſcheint 
der vollendete Erdkrebs, ſo genannt wegen des großen Halsſchildes. In allen übrigen 
Erdteilen leben ſehr ähnliche Arten. — Die beſprochene und noch zahlreiche andere Gattungen 
bilden in ihrer Geſamtheit die dritte und letzte Familie der ſpringenden Kaukerfe, die der 
Grabheuſchrecken (Gryllidae), welche ſich in ihren Grundformen durch die in der 
deutſchen Benennung ausgeſprochene Lebensweiſe ſowie dadurch, daß ſie nicht im Eiſtande 

überwintern, und durch den drehrunden, plumpen Körper von den vorangegangenen unter⸗ 

ſcheiden, aber auch eine Menge von Übergangsformen zu den Locuſtinen aufzuweiſen haben. 

Der große Ohrwurm (Forficula oder Labidura gigantea, Fig. 1, ©. 607) von 
11 bis 13 mm Länge mag uns hier im Bilde eine kleine, über die ganze Erdoberfläche ver- 
breitete Familie Forficulidae (Dermaptera) vergegenwärtigen, welche engliſche Forſcher 
zu einer eignen Ordnung erhoben wiſſen wollen, während Leute, welche es nicht beſſer ver— 
ſtehen, Käfer daraus machen möchten, was ihnen nicht zu verdenken, da Fueßlin ſie noch 1775 
als „Zangenkäfer“ an das Ende dieſer Ordnung ſtellt. Als ich Mitte Juli auf einer öden 
Sandfläche in der Nähe von Halle mehrere vereinzelt umherliegende Steine aufhob, fuhr hier 
und da, durch die plötzliche Helligkeit erſchreckt, das abgebildete Tier hervor, um möglichſt 
ſchnell einen anderen Verſteck in der Dunkelheit aufzuſuchen, was ihm aber nicht gelang; 
auch einige kleinere Weibchen und Larven kamen zum Vorſchein, und die noch lichte Farbe 
der Erwachſenen wie letztere lieferten den Beweis, daß die rechte Zeit für die Tiere noch 
nicht gekommen war. Der Körper war mit Ausnahme der Augen, einer braunen Mittel⸗ 
partie des Hinterleibes und eines Striemens von gleicher Dunkelheit über jeder Flügeldecke, 
welche ſich mit Unterbrechung auf das Halsſchild fortſetzte, licht gelb gefärbt. Die Zange 
der Leibesſpitze macht jeden Ohrwurm als ſolchen kenntlich. Dieſelbe dient zur Verteidigung, 

denn ſie kneipen mit ihr wütend um ſich, wenn ſie am vorderen Körperteil erfaßt werden, 
aber auch gleichzeitig zum Entfalten und Zuſammenlegen der Flügel. Wer ſich darüber 
wundern ſollte, wenn er hört, daß die Ohrlinge fliegen, der betrachte nur ihren Mittel⸗ 
rücken etwas genauer. Hinter dem Halsſchild bemerkt man zwei viereckige Platten, offen⸗ 
bar die mehr lederartigen Flügeldecken. Dieſelben ſcheinen einzeln in ein ſtumpfes Spitzchen 

von lichterer Farbe auszulaufen, welches auf unſerem Bilde deutlich hervortritt. Dieſe 
Anſchauungsweiſe beruht aber auf Täuſchung. Vielmehr liegen die beiden derben Spitzchen 
unter jeder der gerade abgeſtutzten Decken und ſind der allein ſichtbare Teil der außer⸗ 
ordentlich breiten, auf das zierlichſte zuſammengefaltenen Hinterflügel. Ein jeder derſelben 
beſteht aus eben dieſem lederartigen Teile an der Vorderrandwurzel und aus einem drei⸗ 
mal ſo langen, in der Spannung halb ovalen, häutigen Teile. An letzterem wieder läßt 

ſich ein vorderes Feld von der doppelten Breite der Lederſchuppe, nach hinten durch eine 
kräftigere Längsader begrenzt, von dem übrigen, ſtrahlenartig geaderten Stücke unter— 

ſcheiden. Die acht Strahlen entſpringen aus der Hauptader und zwar am Ende der Leder— 
ſchuppe, wo jene ein Gelenk hat, ſind einzeln hinter ihrer Mitte ſchwach geknickt und mit 

einem Hornfleckchen verſehen; regelmäßig geſtellte Queradern ſtützen die Haut nach der 
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anderen Richtung. Soll nun der Flügel gefaltet werden, ſo ſchlägt ſich der Hinterrand bis 
zu den Hornfleckchen der Strahlen nach oben um (erite Lage), dann der ſo gekürzte Flügel 
vom vorderen Gelenke aus fächerförmig zuſammen (zweite Lage), dieſer Fächer unter das 
breite Stück des Vorderfeldes (dritte Lage), und zuletzt ſchiebt ſich dieſes der Länge nach 
zuſammengeklappt unter die allein ſichtbare Lederſchuppe (vierte Lage). Wer mit Aufmerk— 
ſamkeit den Flügel eines Ohrlinges entfaltet und wieder zuſammenlegt, kann ſich bei großer 
Vorſicht ſelbſt von der Richtigkeit dieſes Faltenlabyrinths überzeugen, wie es die aus— 

gebreiteten Flügel des gemeinen Ohrwurmes in unſerer Abbildung vergegenwärtigen. Was 
die übrigen Körperteile anlangt, ſo iſt der freie, etwas geneigte Kopf herzförmig, trägt keine 
Punktaugen, an den Seiten aber runde Netzaugen, unter denen ſich die 12 — 40 gliederi- 
gen Fühler einlenken. Die Mundteile weichen im weſentlichen nicht von denen der vor— 
angegangenen Geradflügler ab, nur daß das große, viereckige Kinn faſt die ganze Unterſeite 
des Kopfes deckt und die Unterlippe bloß aus zwei gerundeten Lappen beſteht. Den meiſt 
am letzten Ende etwas breiter 

werdenden Hinterleib, welcher ſich 

ſeitlich rundet, ſetzen neun Glieder 
zuſammen, jedoch verkümmern da— 

von beim Weibchen zwei vollſtän— 
dig und das letzte am Bauche. 
Die zahlreichen Arten unterjcheiden: 
ſich an den Zangen, welche ſogar 
für die Geſchlechter derſelben Art 
abändern, an den Fußgliedern, der 
vollkommneren oder mangelhaften 
Flügelbildung, der Form des 
Rückenſchildes und anderen Merk— 
malen, und wurden neuerdings auf eine Reihe von Gattungen verteilt. So hat man beim 
großen Ohrwurm auf die abgebildete Form der männlichen Zange und den Zahn hinter 
ihrer Mitte Rückſicht zu nehmen. Bei der bedeutend kürzeren weiblichen Zange ſind die 
Flügel am Grunde genähert und gezähnelt, aber ohne Zahn hinter der Mitte. Die Fühler 
beſtehen aus 27—30 Gliedern. Dieſe intereſſante Art kommt hier und da vereinzelt in Europa 
(Deutſchland, England ꝛc.), aber auch in Vorderaſien und im Norden von Afrika vor. 

Der gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia, Fig. 2) iſt überall in Europa 
zu Hauſe, aber nirgends gern geſehen. Der Gärtner kennt ihn als Zerſtörer ſeiner beſten 
Nelkenblüten und Georginen und ſetzt Blumentöpfchen oder Hornſchuhe von Klauentieren 
auf die jenen beigegebenen Stäbe, um ihm einen angenehmen Schlupfwinkel darzubieten, 
aus welchem er ihn zur Vertilgung herausklopft. Neuerdings empfehlen andere, ihn als 
Vertilger von Blattläuſen zu ſchonen. Dem Kinde wird der Genuß der Beeren verleidet, 

wenn ein Ohrwurm nach dem anderen aus dem Dunkel der dicht gedrängten Weintrauben 
herausſpaziert; die Köchin wirft entrüſtet den Blumenkohl von ſich, wenn beim Abputzen 
und Zergliedern des Kopfes das braune Ungetüm mit ſeinen drohenden Zangen an das 
Tageslicht kommt. Der gemeine Mann meint, er müſſe ſeine Ohren vor ihm ſchützen, damit 
er nicht hineinkrieche und das Trommelfell zerkneipe. Aber auf unſere Ohren hat er 
es trotz ſeines Namens am wenigſten abgeſehen. Es mag vorgekommen ſein, daß er dem 
einen oder anderen Menſchen, welcher leichtſinnig genug war, ſich in das Gras ſchlafen zu 
legen, in das Ohr gekrochen iſt, weil er dergleichen dunkle Verſtecke liebt. Welche Gefahren 
bei der eben bezeichneten Unvorſichtigkeit noch von ganz anderen Seiten drohen, wurde 
ſchon früher hervorgehoben, und darum ſetzt ſich ihnen der Verſtändige lieber nicht aus. 

1) Männchen des großen Ohrwurms (Labidura gigantea), 2) des 

gemeinen Ohrwurms (Forficula auricularia), der fliegende vergrößert. 
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Der gemeine Ohrling hat eine glänzend dunkelbraune Färbung, welche an den Beinen, den 
Rändern des Halsſchildes und an der Wurzel der 15gliederigen Fühler durch Gelb, am 
Kopfe vorherrſchend durch Roſtrot erſetzt wird. Auf dem letzten Hinterleibsglied laſſen ſich 

vier Höckerchen unterſcheiden. Die Zange des Männchens iſt an der Wurzel breitgedrückt 
und innen gezahnt, dann aber drehrund, zahnlos und ſtark in ihrer Mitte nach außen 
gebogen. Die weibliche gleicht einer Drahtzange, indem ſich ihre Flügel an der Innenſeite 
berühren und mit den Spitzen ſanft nach oben biegen. Die Körpergröße ſchwankt zwiſchen 
8,75 und 15 mm, von denen die geringeren Maßzahlen immer den Weibchen zufallen. 

Der gemeine Ohrwurm überwintert im vollkommenen Zuſtand, um die Art im nächſten 
Jahre fortzupflanzen. Sein früheres oder ſpäteres Erwachen in dieſem hängt natürlich 
von der Witterung ab; ich ſah ſchon am 1. Februar ein Männchen bedächtigen Schrittes 
an einem Baumſtamm hinaufwandeln und fand einige Jahre ſpäter (am 19. Februar 1874) 

unter Moos auf feuchtem Sandboden ein Häufchen gelblicher Eier und daneben einen weib— 
lichen Ohrwurm. Gehörten beide zuſammen, ſo hatte entſchieden der milde Winter die 
zeitige Ablage befördert. Dieſe Zuſammengehörigkeit war mir aber noch nicht erwieſen, und 
ich nahm daher den Fund mit nach Hauſe. Die ſehr elaſtiſchen, vollkommen trocknen Eier 
mußten mit einem Pinſel aus dem, auf dem Heimwege teilweiſe getrockneten und daher 
auseinander gefallenen Sande mühſam ausgeleſen werden. Mit dem Sande erfüllte ich nun 
den Boden eines kleinen Fläſchchens, brachte den Ohrwurm hinein und ließ die Eier, 12— 15 
an Zahl, hineingleiten, welche ſich dabei auf der Oberfläche zerſtreuten. Jetzt ſollte ſich 
entſcheiden, ob ſich der Ohrwurm als Mutter zu denſelben bekennen würde, denn ich hatte 
geleſen, daß er die zerſtreuten Eier auf einen Haufen zuſammentrage. Es war Abend, als 

dieſe Wohnungsveränderung vor ſich ging, und der Ohrwurm viel zu ſehr mit der Neu— 
heit ſeiner Lage beſchäftigt, um ſich auf andere Dinge einlaſſen zu können. Am anderen 
Morgen jedoch lagen die Eier auf einem Häufchen und wurden von der Bruſt der ſorg— 
ſamen Mutter bedeckt. In dieſer gleichſam brütenden Stellung ließ ſie ſich faſt immer be— 
treffen. Als die Eier gelegentlich durch ſehr ſchiefe Stellung des Gläschens vorherrſchend 
auf die Glaswand geraten waren, bettete fie dieſelben nach der anderen Seite in eine vor— 
her auf dem Sande angebrachte, leichte Vertiefung, kurz, ſie zeigte die größte Fürſorge für 
die Keime ihrer Nachkommen. Sollte etwa Belecken oder ſonſt welche Beeinfluſſung auf die 
Eier deren Entwickelung befördern? 

Die Krone einer friſchen Blüte von Primula chinensis, die Weichteile einer tot⸗ 
gedrückten Fliege, welche von Zeit zu Zeit erneuert wurden, ſowie einige weiche Inſekten⸗ 
larven bildeten jetzt und ſpäter die gereichte Nahrung, von der die pflanzlichen die merk— 
lichſten Zeichen der Benutzung an den Tag legten. Am 7. März zeigten ſich die erſten 
weißen Lärvchen, und bald nachher waren ſämtliche Eier verſchwunden. Es ſei noch be— 
merkt, daß ihr kleiner Zwinger in der Fenſternähe eines geheizten Zimmers ſtand, und daß 
ich früher (am 5. Mai 1866) unter einem platten Steine eine Alte mit ihren Jungen im 
Freien angetroffen hatte. 

Die Lärvchen krochen öfters unter die Alte oder auf ihr umher, zeigten jedoch in 
jeder Beziehung Selbſtändigkeit und benagten auch bald die Primelblumen. Am 30. März 
hatte ich den Sand angefeuchtet, und weil die Waſſerteilchen nicht ſchnell genug aufgeſogen 
wurden, mochte der kleinen Geſellſchaft der Boden etwas zu feucht ſein; denn ſie ſaß an 

den Wänden des Fläſchchens, was ich von einzelnen Larven ſchon öfters, von der Alten 
aber bisher noch nie beobachtet hatte. Bei dieſer Gelegenheit zählte ich nur ſieben Larven 
von etwas verſchiedener Größe. Die kräftigſten maßen ohne Zange 6 mm, eine achte war 
aus ihrem nicht vollkommen geſchloſſenen Gefängnis entwichen und fand ſich ſpäter im 
Unterſetzer eines benachbarten Blumentopfes. Daß die Alte ſich an ihrer Brut vergriffen 
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hätte, war nicht anzunehmen. Degeer hatte ſeiner Zeit auch eine kleine Ohrwurmfamilie 
beobachtet und berichtet über dieſelbe, daß die Mutter nicht mehr lange gelebt habe und 
von ihren Nachkommen aufgefreſſen worden ſei, wie letztere auch die Leichen derjenigen ihrer 
Brüder verzehrt hätten, welche zufällig geſtorben waren. 

Am 21. April gab ich meinen Pfleglingen eine größere Wohnung, wobei ſich nur noch 
drei Larven vorfanden und der Sand ſtark durchwühlt erſchien, gleichzeitig ſetzte ich ein 
hinter Baumrinde aufgefundenes Männchen hinzu. Dasſelbe verhielt ſich vollkommen teil— 
nahmlos zu der Geſellſchaft, welche überhaupt in ihrem Gebaren einen langweilenden Ein— 
druck machte. Nachdem ich einige Tage nicht nach ihr geſehen hatte, fand ich am 19. Mai 

den vorn verſtümmelten Leichnam der Mutter und die nur noch zwei vorhandenen Larven 
damit beſchäftigt, an gleicher Stelle den Körper des toten Männchens anzufreſſen; auch 
ſchienen ſie die Häute verzehrt zu haben, die ich früher umherliegen geſehen hatte und 
jetzt vergeblich ſuchte. Sie hatten eine Länge von 9 mm mit Ausſchluß der Zangen er— 
reicht und ſchon merklich deutliche Flügelſtumpfe. Ich tötete ſie und bewahre ſie in meiner 

Sammlung als Erzeugniſſe eigner Zucht auf. 
Wir haben in dem gemeinen Ohrwurm (jedenfalls auch in jeder anderen Art dieſer Fa— 

milie) ein weiteres Beiſpiel neben der Maulwurfsgrille unter den frei lebenden und neben 
der Küchenſchabe und dem Heimchen in unſeren Behauſungen, wo die Mutter gegen die 
ſonſt allgemein geltende Regel bei den Kerfen, daß ſie ihre Nachkommen nicht erblickt, 
längere Zeit in deren Geſellſchaft verlebt, ohne daß man bisher einen vernünftigen Grund 
für dieſe Ausnahmeerſcheinung hat auffinden können. — Noch zwei bedeutend kleinere 
und daher wenig bekannte Ohrwurmarten kommen außer den bereits genannten bei uns 
vor, die jedoch mit Stillſchweigen übergangen werden müſſen, ſo anziehend die Lebens— 
weiſe dieſer Familie nach dem bisher Mitgeteilten auch ſein dürfte. 

Eine Anzahl winziger Tierchen, welche hinſichtlich ihrer allgemeinen Körpertracht und 
der Beweglichkeit des ſchlanken Hinterleibs den Ohrlingen ähnlich find, durch den ſchief von 
oben nach unten und hinten geſtellten Kopf aber den Schaben gleichen, der Eigentümlich— 
keiten jedoch ſo viele haben, daß ſie weder mit den einen noch mit den anderen verbunden 
werden können, vereinigte Haliday unter dem Namen Thysanoptera (Franſenflügler) zu 
einer beſonderen Ordnung. Die deutſchen Entomologen der Neuzeit ſchließen ſie als Blaſen— 
füßer (Physopoda) den Geradflüglern an, obſchon die Mundbildung eine weſentlich 
andere iſt und die winzigen Weſen als Bindeglied zwiſchen dieſe und die folgende Ordnung 
treten läßt. Der Kopf erſcheint walzig, weil ſich der Mund rüſſelartig verlängert. Die 
Oberlippe, ſeitlich die Kinnladen und von der Unterſeite die die größte Partie bildende, an 
den Seitenrändern über die Oberlippe übergreifende Unterlippe, letztere beiden Beſtandteile 
mit 1—3gliederigen Taſtern verſehen, bilden das kegelförmige Futteral für die in Stech— 
borſten verwandelten Kinnbacken, welche den Saft ſaugen, nachdem die Oberhaut der be— 
treffenden Futterpflanzen abgeſchabt worden iſt. Zwiſchen den großen Augen entſpringen 
auf dem Scheitel die höchſtens neungliederigen Fühler, und dahinter laſſen ſich bei den meiſten 
auch Punktaugen entdecken, alles dies natürlich nur bei ſehr guter Vergrößerung; denn die 
meiſten dieſer kleinen Weſen erreichen nicht die Länge von 2,25 mm und übertreffen ſie nur 
in ſeltenen Fällen. Der vorderſte Bruſtring iſt ſchmäler als die beiden folgenden, denen 
die lanzettförmigen, außerordentlich ſchmalen und ſtark befranſten Flügelchen anſitzen. Sie 
alle vier bedürfen, weil derb, kaum der Adern; öfter bunt gefleckt oder bandiert, liegen ſie 
flach auf dem Hinterleib, verkümmern auch mehr oder weniger oder fehlen gänzlich. Eine 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 39 
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zweite Sonderbarkeit dieſer kleinen Weſen beſteht darin, daß die meiſt zweigliederigen Füße 
nicht mit Klauen, ſondern mit runden Haftſcheiben enden, von welchen die deutſche Benennung 
„Blaſenfüßer“ entlehnt iſt. Nach der verſchiedenen Bildung des zehngliederigen Hinterleibes 

hat man die Blaſenfüßer in zwei Sippen zerlegt. Bei der einen, nur zwei Gattungen 
(Phloeothrips oder Idolothrips) umfaſſenden erſcheint für beide Geſchlechter das letzte Glied 

röhrenartig verengert, daher die Bezeichnung Röhrenblaſenfüßer (Tubulifera). Bei den 
weit zahlreicheren anderen, neuerdings auf mehrere Gattungen verteilten Arten birgt im weib— 
lichen Geſchlecht das letzte Glied eine zweiklappige Legröhre (Terebrantia, Bohrblaſen⸗ 
füßer). Letztere ſchneiden die Futterpflanze an und legen ihre lichten, nierenförmigen 
Eierchen in die Wunde einzeln ab, während jene die gelbbraunen oder braunen, länglich- 
ovalen Eier äußerlich an die Blätter oder Blütenteile einzeln, auch in kleineren Häufchen, 
anheften. Die Ablage der Eier nimmt in allen Fällen mehrere Wochen in Anſpruch, wegen 
des allmählichen Reifens derſelben im Gierftod, die Entwickelung derſelben nach dem Ab— 
legen und der ihnen entſproſſenen Larven ſchreitet aber ſchnell vorwärts, ſo daß mehrere 

Bruten im Jahr zu ſtande kommen. Nach der vierten Häutung treten 
die erſten Flügelſtumpfe bei den geflügelten Arten auf, dann erfolgt 
noch eine Häutung, nach welcher bis zum letzten Hautwechſel die Larve 
(oder Puppe, wie andere dieſe Entwickelungsſtufe nennen wollen) keine 
Nahrung mehr zu ſich nimmt und geringere Beweglichkeit zeigt. Die 
Männchen ſcheinen weniger zahlreich zu ſein als die Weibchen und 
ſchwieriger aufzufinden. 

Mae Alle Blaſenfüßer können hinſichtlich ihrer Aufenthaltsorte in drei 

ſchwänzigen Blafen- Gruppen geteilt werden. Die einen leben vorherrſchend in Blüten, be: 
age ſonders der Kompoſiten (Taraxacum, Georginen u. a.), ferner Arme- 

vergrößert. ria, Scabiosa, Dolden, Grasähren, und beſonders ſind es die Blätter 
der Kelche und Hüllkelche, zwiſchen denen ſie ſich aufhalten, und wo 

auch die Eier abgelegt werden. Hierher gehören die meiſten heimiſchen Arten und viele 

Röhrenblaſenfüßer; ſie ſind die lebhafteſten und flugfertigſten. Eine andere Gruppe be— 

wohnt die Unterſeite der Blätter und zeichnet ſich durch geringere Beweglichkeit aus; hierher 
gehören die meiſt eingeſchleppten Arten in unſeren Warmhäuſern. Andere endlich finden 
ſich an allen anderen Pflanzenteilen, den Wurzeln, hinter Rinde, zwiſchen Flechten und 
Baumſchwämmen ſowie unter trockenen und faulenden Vegetabilien. Die einen ſind auf 

gewiſſe Pflanzennahrung angewieſen, andere wieder ſind keine Koſtverächter. Die frei leben⸗ 
den ſcheinen meiſt im vollkommenen Zuſtande (Larven finden ſich auch) zu überwintern, die 
Bewohner der Warmhäuſer kennen keine Unterſchiede in den Wärmeverhältniſſen und ſomit 
auch keine Winterruhe. Hier ſind es namentlich zwei Arten, welche den verſchiedenſten Warm⸗ 
hauspflanzen zuſprechen und durch ihre Thätigkeit das frühe Abfallen der Blätter zum Ver⸗ 
derben der betreffenden Pflanze veranlaſſen. Der Gärtner pflegt ſie und wohl noch andere 

unter dem Sammelnamen der „ſchwarzen Fliege“ zuſammenzufaſſen. Die eine, größere, 
durch ſchwarz gebänderte, weißliche Vorderflügel ausgezeichnete Art iſt der Keliothrips 
dracaenae Heeger, die andere der hier abgebildete rotſchwänzige Blaſenfuß (Helio- 
thrips haemorrhoidalis Bouche). Dieſer ernährt ſich hauptſächlich von den Blättern der 
Ficus retusa, Begonia cebrina und anderen. Nach 8—10 Tagen ſchlüpfen die Larven aus 
den Eiern, haben eine blaß rötlichgelbe Farbe, keine Nebenaugen, keine Flügel und weiße, 
nur dreigliederige Fühler; in Zwiſchenräumen von gleicher Dauer erfolgen, wie früher an— 
gegeben, die vier Häutungen, bei deren letzter die Flügelſtumpfe auftreten, und dann die 
„Puppenruhe“, während welcher keine Nahrung mehr genommen wird. Anfangs färbt ſich 
der Körper dunkel, die Gliedmaßen bleiben weiß, bis nach Verlauf von 6—8 Tagen und 
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letztem Hautwechſel die Geſchlechtsreife eintritt. Das höchſtens 1,12 mm lange Tierchen iſt 
dann am Körper mit Ausſchluß der rötlichen Leibesſpitze ſchwarzbraun gefärbt, an Fühlern 
und Beinen blaßgelb, an den Flügeln trüb weiß. 

Um auch einer einheimiſchen Art zu gedenken, iſt hier der Getreide-Blaſenfuß 
(Limothrips cerealium Hal.) abgebildet. Seine erſte Brut, die orangegelbe, an 

den beiden Leibesenden ſchwarze Larve, tritt zuerſt an der Innenſeite der oberſten Blatt— 

ſcheide auf, findet ſich aber ſpäter in den Ahren und an den noch weichen 
Körnern von Roggen und Weizen. Im geſchlechtsreifen Zuſtand er— 
ſcheint das Tierchen dunkelroſtrot bis ſchwarz, mit ſtrohgelben Füßen, 
Vorderſchenkeln und Gelenkeinſchnitten des Hinterleibes. Nur die Weib— 
chen ſind geflügelt. Mit dieſer Art untermiſcht, etwas vor ihr auf— 
tretend, wird demſelben Getreide eine zweite, weitverbreitete Art ſchäd— 
lich, die Phloeothrips armata Lindemann. Die roten Lärvchen ſuchen 
die noch eingehüllte junge Ahre auf und ernähren ſich von deren Säften, 
nachdem ſie den an den Spelzen ſitzenden Eiern entſchlüpft ſind. Wenn 

die zweite Brut zum Abſchluß gekommen iſt, gehen durch die Ernte von 
dieſer wie von jener Art viele Thripſe zu Grunde, andere werden mit 
eingeerntet, und noch andere begeben ſich nach den noch ſaftigeren Ge— 
treidearten und anderen Gräſern, auf welchen ſie ſchon während des eibchen des Getreide— 
Sommers angetroffen werden. Blaſenfußes (Limo- 

Schließlich ſei noch erwähnt, daß Pergande ein Verzeichnis der wc rin 
europäiſchen Thysanoptera geliefert hat in dem engliſchen „Entom. 

Monthl. Mag.“ 1882 und Dr. K. Jordan eine gründliche Arbeit über „Anatomie und Bio— 
logie der Physopoda“ („Zeitſchr. f. wiſſenſch. Zoologie“, Bd. 47, Tfl. 36-38). 

Unter dem Namen Thysanura, auf deutſch Borſtenſchwänze, vereinigte Latreille 
eine Reihe ſonderbarer Weſen, welche ſich durch vollkommene Flügelloſigkeit, Gruppen ein— 
facher Augen an Stelle der zuſammengeſetzten, durch lange Fühler und entſprechende An— 
hänge am Leibes ende, eigentümliche Beſchuppung oder Behaarung des geſtreckten, un: 
gemein zarten und weichen Körpers und durch ihre verſteckte Lebensweiſe auszeichnen, zu 
einer beſonderen Kerfordnung, welche von den neueren Syſtematikern angenommen, 
zwiſchen die Inſekten und Tauſendfüßer geſtellt und, um anzudeuten, daß man es hier mit 
den niedrigſten und älteſten Formen aller Inſekten zu thun hat, auch als die der Urinſekten 
(Apterogenea) bezeichnet worden iſt. Burmeiſter wies ihnen zuerſt bei den Orthopteren 

einen Platz an, wo wir ſie auch belaſſen. Sie gliedern ſich naturgemäß in die beiden Fa— 
milien der Borſtenſchwänze (Thysanura) und Springſchwänze (Collembola, 
Poduridae). | 

Die erſtern haben einen geſtreckten, oben flach gewölbten Körper, welchen meiſt zarte 
Schuppen von metalliſchem Glanz in ähnlicher, hinfälliger Weiſe decken, wie die Flügel 
beim Schmetterlinge. An dem geneigten Kopfe ſitzen lange, vielgliederige Borſtenfühler, 
dahinter ein Häuflein einfacher Augen. An den Kauwerkzeugen ragen die an dem Kiefer 
bis zu 7, an der Lippe dagegen manchmal nur aus 2 Gliedern zuſammengeſetzten Taſter 
hervor. Die 3 Bruſtringe, beſonders der erſte, zeichnen ſich vor den 10 folgenden des 

Hinterleibes durch bedeutendere Größe aus und erinnern, wie die Bildung der Beine, an 

die Schaben. Die Schenkel ſind dick, die Schienen kurz, am Ende bedornt, die Füße zwei— 
oder dreigliederig und bekrallt. Die Leibesſpitze läuft meiſt in drei gegliederte Borſten aus. 

39 * 
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Zu den verbreitetſten und bekannteſten der wenigen Borſtenſchwänze gehört der Zucker— 

gaſt oder das Fiſchchen (Lepisma saccharina), ein ſehr flinkes, oben ſilberbeſchupptes, 

unten, an den Beinen und Fühlern gelbliches Tierchen, welches ſich mit Vorliebe in Vor⸗ 

ratsräumen und in alten Wohnhäuſern verborgen hält und nicht gern geſehen wird, denn 
man gibt ihm ſchuld, daß es gleich Mot- 
ten Wolle, aber auch Leinenzeug, Papier, 
ſelbſt Leder annage und durch ſeine ver— 

borgene Thätigkeit ſchädlich werde. Die 
drei ziemlich gleichen Schwanzborſten, 
zwei Glieder an den Füßen, fünfglie⸗ 
derige Taſter der Kiefer, an denen ſich 

eine helmförmige äußere und hakige 
innere Lade unterſcheiden laſſen, zeich- 
nen das Fiſchchen aus. Nach mehrmali- 

Zuckergaſt (Lepisma saccharina). Natürliche Größe und ver: 
größert. 

veränderung eintritt, erlangt es ſeine 
volle Größe und Fortpflanzungsfähig⸗ 

keit. Mit einer Reihe weiterer Arten bildet es die Sippe der Lepismidae, welcher ſich 
noch die Japygidae und Campodeidae anſchließen. | 

Mannigfaltiger geſtalten fih die Formen der Springſchwänze (Poduridae), welche 
in der Regel ihren Kopf wagerecht am walzigen Körper vorſtrecken, deſſen erſter Bruſtring 
kürzer als jeder der beiden folgenden, gleich großen zu ſein pflegt, und deſſen Hinterleib 
aus ſechs oder auch nur aus halb ſo vielen Gliedern beſteht. Vorn am Kopfe ſitzen die 
4-6gliederigen, derben Fühler, dahinter in Gruppen die einfachen Augelchen zu 4-8, 
ſelten zu 20. Die Mundteile ſind zwar nachzuweiſen, aber ſehr ſchwer zu erkennen und 
taſterlos im Unterkiefer. Die plumpen Beine gehen in nur ein zweilappiges und bekralltes 
Fußglied aus. Daß die Tiere ſehr gut hoch und weit ſpringen können, verdanken ſie nicht 
jenen, ſondern dem gabelartigen Anhang an der Leibesſpitze, welchen ſie unter dieſe ſchlagen 
und wie Springſtangen benutzen. Die Schnellkraft iſt ſo bedeutend, daß bei einer Art, dem 
Waſſerfloh (Podura aquatica), die Waſſerfläche als Stützpunkt dient. Im Frühjahr 
nämlich ſieht man ſtehende Gewäſſer und Pfützen manchmal mit breit ſchwarzem Rande 
eingefaßt, als wenn Schießpulver ausgeſtreut wäre; ſtört man hinein, ſo hüpfen die Körn⸗ 

chen ſo leicht auseinander, als wären ſie angezündet. 
Alle Springſchwänze bedürfen zu ihrem Gedeihen einen gewiſſen Grad von Feuchtig- 

keit, daher findet man ſie unter naſſem Laube, hinter der Rinde faulender Bäume, auf 

Waſſer, ja auf Eis und Schnee, wie beiſpielsweiſe die 
eben genannte Art. Meiſt legen ſie zahlreiche Eier in 

mikroſkopiſcher Kleinheit. Nicolet, dem wir eingehende 
Unterſuchungen über dieſe intereſſanten Weſen ver: 

= danken, fand bei einem Weibchen 1360 Stück. Dieſelben 
a IE find glatt, bisweilen aber auch durch Behaarung rauh, 

5 er oval, länglich oder kugelrund. Vom Legen des Cies 
n bis zur Entwickelung des Embryos vergehen ungefähr 

12 Tage. Die winzigen Jungen haben einen verhältnismäßig großen Kopf und einen kurzen 
Hinterleib. Der nächſten Häutung, mit welcher der Körper ſeine unveränderliche Geſtalt 

erhält, folgen in Zwiſchenräumen von 12— 15 Tagen zahlreiche weitere Häutungen nach. 

9 N I 
0 1 

gen Häutungen, bei denen keine Form⸗ 
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Zu den intereſſanteſten Arten gehört der Gletſcherfloh [Desoria glacialis, Abbild. 

S. 612). In einer Gegend, wo die Sonne nichts beſcheint als Eis, Eiswaſſer und Stein, 
wo ſie die untere Luftſchicht kaum über den Gefrierpunkt zu erwärmen vermag, da lebt das 
ſchwarze, durchaus haarige Tierchen, welches zu Ehren ſeines erſten Entdeckers Deſor ſeinen 
wiſſenſchaftlichen Namen erhalten hat. Vor ungefähr 48 Jahren ward es am Monte Roſa, 
bald darauf auch auf dem Unter-Aargletſcher und auf den beiden Grindelwaldgletſchern ge— 
funden. Die Fühler ſind viergliederig, die Springgabel gerade, und die Augen gruppieren 

ſich zu ſieben jederſeits. Nicolet ſtellte verſchiedene Verſuche mit den Gletſcherflöhen an und 
fand, daß ſie ſich in Waſſer von ＋ 24 Grad Celſius behaglich fühlten und erſt bei +38 Grad 
Celſius ſtarben; dieſelben Tiere, welche der wärmeren Temperatur ausgeſetzt geweſen waren, 
ließ Nicolet bei — 11 Grad Celſius einfrieren und 10 Tage im Eiſe liegen, und als 
er dasſelbe ſchmolz, hüpften ſie wieder munter umher, ein abermaliger Beweis dafür, welche 
Lebenszähigkeit dem Geziefer, und oft dem zar⸗ 
teſten, innewohnt, wo man ſie am wenigſten 
ſucht. Der Schneefloh (Podura [Degeeria] 
nivalis) iſt gelbgrau und auf dem Hinter⸗ 
leibsrücken ſchwarz gezeichnet. 

Der zottige Springſchwanz (Podura 
[Orchesella] villosa) gehört zu den bunte⸗ 
ſten, in dem dengelbroten Körper ſchwarze Bin- 
den bedecken; er hält ſich gern im Gebüſch auf, 
unter dem herabgefallenen Laube in Geſell— 
ſchaft des bleigrauen Springſchwanzes(Po— 
dura [Tomocerus] plumbea,), deſſen Körper 
außer Haaren auch Schuppen decken; er hat 
ſehr lange, wenn auch nur viergliederige Füh— 
ler, eine lange Springgabel und ein auf— 
fällig verlängertes drittes Hinterleibsglied. Beide erreichen eine Länge von 3,37 mm. Beim 
Durchſuchen ſolch dumpfer Ortlichkeiten ſtoßen uns noch zahlreiche ähnliche Weſen auf, 
welche in den Hauptmerkmalen ſich als Springſchwänze zu erkennen geben, wenn die ein— 
zelnen auch wieder ihre Eigentümlichkeiten haben, infolge deren ſich die Forſcher veranlaßt 
ſahen, aus der urſprünglichen Gattung Podura Linnés einige 20 neue Gattungen zu 
bilden und auf 5 Sippen zu verteilen. 

Zottiger Springſchwanz (Podura villosa). 

Vergrößert und natürliche Größe. 

Kaukerfe begegnen dem forſchenden Blick auf dem Lande und auf dem Waſſer, an 
Blumen und Sträuchern wie zwiſchen verweſenden Pflanzenſtoffen, im Dunkel unſerer 
Wohnungen wie im ſonnendurchleuchteten Luftmeer, auf den üppig grünenden Wieſen 
unten im Thale wie auf den ewigen Schneefeldern der Berggipfel, ja an dem faſt allein 
noch möglichen Orte: auf den — — Leibern warmblütiger Tiere. Es gibt unter ihnen 
auch Schmarotzer, welche aber nicht von dem Blute jener zehren, ſondern von den Haaren 
ihres Felles, wie die Haarlinge, oder von den weicheren Teilen ihres Gefieders, wie die 
Federlinge. Die Pelzfreſſer (Mallophaga), wie man ſie mit gemeinſamem Namen 
nennt, gleichen ihrer äußeren Erſcheinung nach ſo ſehr den Läuſen, daß nichts näher liegt, 
als ſie für ſolche zu halten, und doch darf ſie der Kerfkenner nicht mit dieſen vereinigen, 
weil ſie kein Blut ſaugen und darum anders gebildete Mundteile haben. Die Weibchen 
legen ihre Eier, wie jene, an die Haare oder Federn, und die ihnen entſchlüpften Jungen 
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haben vollkommen die Geſtalt der Alten, bekommen aber erſt nach mehrmaligen Häutungen 
die richtige Ausfärbung und Feſtigkeit der Körperbedeckung. Da die meiſten dieſer Tiere 
die Länge von 2,25 mm kaum erreichen, wenige dieſelbe übertreffen, verborgen leben und 

nach dem Tode ihrer Wohntiere dieſelben zu verlaſſen pflegen, ſo kommen die meiſten nur 

demjenigen zu Geſicht, der im beſonderen Intereſſe für ſie nach ihnen ſucht und die großen 

Schwierigkeiten, welche ſich ihrer Erforſchung entgegenſtellen, nicht ſcheut. Neuerdings werden 

ſie von manchen Syſtematikern mit den echten Läuſen vereinigt und als letzte Unterordnung 
(Aptera, Parasita) zu den Schnabelkerfen geſtellt. 

Den Pelzfreſſern fehlen Flügel und zuſammengeſetzte Augen, ſie haben einen flachen, 
oberhalb ganz oder teilweiſe von Chitinplatten bedeckten, ſonſt häutigen Leib, einen gleid): 
falls harten, ſchildförmigen Kopf, welcher wagerecht vorſteht und die Mundteile an der 
Unterſeite trägt. Dieſelben laſſen kurze, kräftige, bisweilen inwendig gezahnte Kinnbacken 
erkennen, zapfenförmige, kurze Kinnladen, eine Unterlippe, deren harter Grundteil (Kinn) 
keine oder viergliederige Lippentaſter trägt, während der weiche, durch eine Querfalte davon 
geſchiedene Vorderteil (die Zunge) vorn taſterartige Anhänge trägt, welche früher als 
Kiefertaſter angeſprochen wurden, aber nach Franz Großes Beobachtungen für Neben— 

zungen erklärt werden müſſen. Die Fühler beſtehen aus 3, 4 oder 5 Glie⸗ 
dern und zeigen manche Verſchiedenheit, je nach dem Geſchlecht und der 
Art. Den Mittelleib ſetzen faſt immer nur zwei Ringe zuſammen, weil 
die beiden hinterſten miteinander verſchmelzen, den Hinterleib deren 

N 9 oder 10, von welchen die mittelſten gleichzeitig auch die breiteſten find. 

Pfau⸗Federling Die Beine pflegen kurz, aber ſtark zu ſein, ihre Schenkel flachgedrückt; 
bu) Mergröpet der Fuß iſt zweigliederig und endigt in zwei kleinen Krallen bei den Feder⸗ 

lingen, in einer großen einſchlagbaren, das Klettern ermöglichenden bei 
den Haarlingen. Die Pelzfreſſer mit fadenförmigen, drei- oder fünfgliederigen Fühlern und 
keinen Lippentaſtern bilden die Familie der Federlinge (Philopteridae), im Gegen⸗ 
ſatze zu den Haftfüßern (Liotheidae), deren viergliederige Fühler keulenförmig und 
deren Unterlippe mit deutlichen Taſtern ausgerüſtet ſind. In beiden Familien kommen 
Federlinge und Haarlinge in der obigen Faſſung des Begriffes vor. 

Die auf Raub-, Nage- und Hausſäugetieren verbreiteten Haarlinge der erſten Familie 
bilden die Gattung Trichodectes, durch dreigliederige Fühler, nur eine Kralle an jedem 
Fuße und durch einen 1—2gliederigen Raifen am drittletzten Gliede des zweilappig endenden 
weiblichen Hinterleibes kenntlich. Dieſem Bildungsgeſetz unterwerfen ſich unter anderen 
die Hundelaus (Trichodectes latus), durch kurze Füße mit ſtark gekrümmter Kralle 
ausgezeichnet; der Vorderkopf iſt abgeſtutzt und die Hinterecke jedes Hinterleibsringes ſcharf. 
Zu den ſchlankfüßigen und faſt geradkralligen Arten gehört die Ziegenlaus (Tricho- 
dectes climax), deren Kopf vorn breit geſtutzt und beide letzten Fühlerglieder gleich 
lang ſind, und die Kuhlaus (Trichodectes scalaris) mit vorn wer drei⸗ 
ſeitigem Kopfe. 

Die Federlinge der alten Gattung Philopterus zerfallen zur Zeit hauptſächlich in fünf 
Gattungen. Die Kneifer (Docophorus) zeichnen ſich durch einen beweglichen Anhang 
(Balken) vor den Fühlern aus, leben zahlreich auf Raub- und andern Vögeln, ſind aber noch 
nicht auf Tauben, Hühnern und Laufvögeln beobachtet worden. Dagegen lebt der Gänſe— 
kneifer (Docophorus adustus) an den Federn des Kopfes und Halſes der Hausgans. 
Die balkenloſen Arten haben entweder in beiden Geſchlechtern gleichgebildete fadenförmige 
Fühler, dabei einen abgerundeten Hinterkopf und abgerundete Spitze des männlichen Hinter: 
leibes (Nirmus) einem ſcharfeckigen Hinterkopf gegenüber (Goniocotes), oder die männlichen 
Fühler werden durch einen ſeitlichen Fortſatz am dritten Gliede zangenförmig. Diejenigen, 
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bei denen der Hinterkopf eckig, das weibliche Endglied des Hinterleibes warzig, der männ— 
liche abgerundet iſt, gehören der Gattung Goniodes an, während die mit ſeitlich gerundetem 
Hinterkopf und einer ausgeſchnittenen Hinterleibsſpitze des Männchens die Gattung Li- 
peurus bilden. Um wenigſtens eine Art bildlich vorzuführen, wurde eine der größten, der 
Pfau⸗Federling (Goniodes faleicornis), im männlichen Geſchlechte dargeſtellt. Er 
trägt ſich gelb, an den Seiten braunfleckig, ſo zwar, daß auf jedem Glied des Hinterleibes 
ein Punkt der Grundfarbe treu bleibt. 

An die Haarlinge der vorigen ſchließen ſich als Mitglieder der folgenden Familie die 
Sprenkelfüßer (Gyropus) an, nur wenige Arten, welche ſich durch einklauige Füße, 
den Mangel der Augen und durch eine tiefe Ausbuchtung zu jeder Seite des ſchildförmigen 
Kopfes zum Einlegen der Fühler auszeichnen. Zwei Arten dieſer Tierchen (Gyropus 
ovalis und G. gracilis) leben auf dem Meerſchweinchen. — Die Haftfüßer (Liotheum), 
artenreiche Federlinge, haben gezahnte Kinnbacken, viergliederige Lippentaſter, meiſt auch 
Augen, zwei Krallen nebſt einem Haftlappen an jedem Fuß und unterſcheiden ſich in der 
Bildung des Mittelleibes, des Kopfes, in der Art, wie ſie die Fühler tragen, und ſonſt 
noch mannigfaltig voneinander, ſo daß ſie von Nitzſch in ſechs Untergattungen zerlegt worden 
ſind, die hier näher zu charakteriſieren zu weit führen würde. Es ſei nur bemerkt, daß 
hierher unter anderen die in Geſellſchaft mit einigen Lip&urus und zwei anderen Philopte— 
riden unſer Haushuhn bewohnende Hühnerlaus (Menopon pallidum) ſowie der 
große Gänſehaftfuß (Trinotum conspurcatum) und vieles andere Ungeziefer ge— 
hört, das ſich in dieſen beiden Familien entſchieden noch bedeutend vermehren wird, wenn 
ſie erſt mehr forſchende Liebhaber gefunden haben werden. 



Siebenfe Ordnung. 

Die Sehjnabelkerfe, Halbdecker (Rhynchota, Hemiptera). 

Wie die vorhergehende, ſo vereinigt auch dieſe Ordnung Kerbtiere, welche in ihrem 
äußeren Anſehen weit auseinander gehen und nur in der Mundbildung und der unvoll⸗ 
kommenen Verwandlung übereinſtimmen. Alle Inſekten, welche einen Schnabel zum Saugen 

haben, deſſen Einrichtung bereits auf Seite 11 geſchildert wurde, und deren Larven ſich nur 
durch den Mangel der Flügel, unter Umſtänden durch einige wenigere und dickere Fühler⸗ 
glieder vom vollkommenen Kerfe unterſcheiden, gehören zu den Schnabelkerfen (Rhyn- 
chota). Einer Anzahl von ihnen fehlen die Flügel gänzlich, bei anderen nur den Weibchen, 
und darum findet bei ihnen, genau genommen, auch keine Verwandlung ſtatt. Die vier 
Flügel ſind, wo ſie vorkommen, entweder gleichartig und dann in der Regel dünnhäutig 
und vorherrſchend von Längsadern durchzogen (ſie können aber auch in ſelteneren Fällen 
alle vier von derberer, mehr lederartiger Haut gebildet ſein), oder ſie ſind ungleichartig, 
indem feſtere, wenigſtens in der größern Wurzelhälfte chitinharte, nach der Spitze meiſt 
häutige Vorderflügel die dünnhäutigen hinteren verbergen, zu Flügeldecken werden, die 
man wegen ihrer Beſchaffenheit „Halbdecken“, und die ganze Ordnung deshalb Halbdecker 
genannt hat, jedoch unpaſſend, weil nur ein kleiner Teil der Ordnungsgenoſſen mit der⸗ 
artig gebildeten Vorderflügeln ausgeſtattet iſt. Somit wiederholen ſich hier dieſelben Ver⸗ 
hältniſſe in Bezug auf die Flügel wie bei der vorigen Ordnung: Schnabelkerfe mit Flügel⸗ 
decken und freiem Vorderbruſtring treten andern Schnabelkerfen mit gleichartigen Flügeln 
und weniger ſcharf abgeſondertem Vorderbruſtring gegenüber, und beiden ſtehen vollkommen 
ungeflügelte zur Seite. Der Kopf ſitzt mit ſeiner Wurzel tiefer oder flacher im Mittelleib 

und trägt bald ſehr unanſehnliche, verſteckte, bald deutlich hervortretende Fühler, manch⸗ 
mal nur einfache Augen, häufiger neben dieſen mäßig große zuſammengeſetzte ſowie einen 
entweder dem Grunde oder der Spitze bedeutend näher gerückten Schnabel, deſſen ſicht⸗ 
barer Teil weſentlich aus der ſcheidenartigen Unterlippe beſteht. Den Hinterleib ſetzen 

6—9 Glieder zuſammen, deren Luftlöcher an der Bauchſeite liegen. Bei allen erſcheinen 
die Beine ziemlich gleichmäßig entwickelt, mit einem Schenkelring und 2 oder 3 Fußgliedern 
verſehen; obſchon ſie den meiſten zum Schreiten dienen, kommen dann und wann auch 
Raub-, Spring- und Schwimmbeine vor. 

Man kennt zur Zeit an 14,000 über alle Erdteile verbreitete Schnabelkerſe Dieſe 
Zahl dürfte jedoch hinter der Wirklichkeit noch zurückbleiben, da bisher von den außer⸗ 
europäiſchen nur die anſehnlicheren Formen erforſcht worden ſind. Vorweltliche kommen 
ſchon in der Juraformation, mannigfaltigere und an Arten zahlreichere aber in der Tertiär: 
periode und im Bernſtein vor. 

e e 
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Es ſcheint vollkommen gerechtfertigt, mit denjenigen dieſer Tiere zu beginnen, welche 
in der Vereinigung der zuletzt beſprochenen von den Syſtematikern abgehandelt worden ſind 
und neuerdings wieder werden, mit den echten Läuſen, jenen Quälgeiſtern der Menſchen 
und Säugetiere (alle ſechsbeinigen Schmarotzer auf Vögeln, welche im gewöhnlichen 
Leben denſelben ſchreckenerregenden Namen führen, ſaugen kein Blut, ſondern gehören 
den Federlingen an). Die Läuſe (Pediculina) haben keine Flügel, fadenförmige, 
fünfgliederige Fühler, mit Ausnahme der Affenlaus (Pediculus eurygaster), wo 

ſie nur dreigliederig ſind, zweigliederige Füße, deren letztes, hakiges Glied gegen das an— 
geſchwollene vorletzte zurückgeſchlagen werden kann und ihnen hierdurch die Fähigkeit zum 
Klettern ſichert. Der Kopf ſteht wagerecht nach vorn, trägt keine oder ſehr kleine, einfache 
Augen und weit vorn die nur beim Gebrauche ſichtbar werdenden Mundteile. 
Dieſelben beſtehen aus einem weichen, einftülpbaren kurzen Kegel, deſſen Vorderrand von 
Häkchenreihen eingefaßt wird. In dieſer Röhre finden ſich wie in einer Scheide vier 
hornige Halbröhren, welche ſich zu zwei und zwei zu einer engeren und weitern Röhre 
vereinigen. Das innerſte Rohr wird aus dem umſchließenden äußeren 
weiter herausgeſtreckt, in die Haut eingebohrt und dient bei der 
Aufnahme des Blutes als Saugrohr; der Hakenkranz der äußeren 

Schnabelſcheide bewirkt das Feſthalten und den luftdichten Ver— | 
ſchluß des Pumpenwerks und verurſacht ohne Zweifel die freſſende * 7° 
Empfindung; denn jedermann wird ſeinem Gefühle nach behaupten, a 5 
die Laus freſſe und ſteche nicht. Der kleine Mittelleib enthält nur eine 90 eiern na 
ſchwache Andeutung von drei Ringen und ſetzt ſich bei der arten— 
reichen Gattung Haematopinus deutlich gegen den eiförmigen oder runden Hinterleib ab, 
während er bei Pediculus ganz unmerklich in denſelben übergeht. Der in den Umriſſen 
meiſt eiförmige Hinterleib läßt durch Einſchnürung mehr oder weniger deutlich neun Ab— 

ſchnitte erkennen und bleibt ziemlich durchſichtig, ſo daß der Darmkanal, beſonders wenn 
er mit Nahrung gefüllt iſt, wahrgenommen werden kann. Die Läuſe vermehren ſich durch 
birnförmige Eier, die ſogenannten Niſſe oder Knitten, ſtark. Sie kleben dieſelben an den 
Grund der Haare an, und die Wärme der tieriſchen Ausdünſtung brütet ſie nach 8 Tagen 
aus. Durch ein Deckelchen kommt das Läuschen am oberen Ende herausſpaziert und wird 
in längerer oder kürzerer Zeit, aber immer ſchnell genug und wahrſcheinlich ohne Häu— 
tungen, zu der fortpflanzungsfähigen Laus. Leeuwenhoek hat ausgerechnet, daß ein 
Weibchen nach 8 Wochen Zeuge der Geburt von 5000 Abkömmlingen ſein könne, wonach 
alſo nach dem Eierlegen der Tod nicht einträte. Eine Menge von Säugern, wie Schweine, 

Wiederkäuer, Einhufer, Nager, Affen, werden von Läuſen bewohnt, jedes von einer be— 
ſtimmten, auch von mehreren Arten zugleich, ſelbſt der Menſch ernährt deren drei. 

Die Kopflaus (Pediculus capitis, Fig. 1) tummelt ſich nur auf den Köpfen vor: 
zugsweiſe unſauberer Kinder. Sie iſt graugelb von Farbe, an den Rändern der Hinterleibs— 
glieder dunkler und hat einen ziemlich quadratiſchen Mittelleib. Bei dem ſchlankeren, 
kleineren Männchen iſt der Kopf deutlicher abgeſetzt; es wird leicht an dem ſtachelartig 
hervorſtehenden Geſchlechtswerkzeug erkannt, deſſen Lage darauf hinweiſt, daß es ſich bei 

der Paarung vom Weibchen beſteigen läßt. Dieſes legt hierauf ungefähr 50 Eier, deren 
Inhalt nach 4 Wochen wiederum fortpflanzungsfähig iſt. 

Eine zweite, etwas ſchlankere und größere, an den Hinterrändern der Leibesringe 
nicht gebräunte Art iſt die Kleiderlaus (Pediculus vestimenti, Fig. 2), welche ſich 
am Leib des Menſchen, vorzugsweiſe an Bruſt und Rücken, ernährt und in ſeinen Kleidern 
verſteckt; ſie iſt es beſonders, von denen die Soldaten im Felde und in den Kaſernen zu 

leiden haben. Die Schlankheit des Tieres wird, abgeſehen von dem ſchmäleren Körper, 
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noch durch den hinten halsartig verengerten Kopf und die Gelenkeinſchnitte hervorgebracht. 
Die Weibchen legen ihre Eier zwiſchen die Nähte der Unterkleider, daher niſtet ſich das 
läſtige Ungeziefer beſonders bei denen ein, welche dieſe nicht ſo häufig wechſeln, wie es die 

Reinlichkeit verlangt. Von der ſogenannten „Läuſeſucht“, Phthiriaſis, erzählt Moufet 
die grauenhafteſten Geſchichten und wunderbare Erklärungsweiſen, ſo daß man einen 
Pediculus tabescentium angenommen hat, eine Laus, welche kein Menſch geſehen haben 

dürfte. Diodorus, welcher die Heuſchreckeneſſer in Afrika meiſt an dieſer Krankheit ſterben 

läßt, bezeichnet das vom Unterleib und der Bruſt ausgehende, anfangs wie die Krätze 
juckenerregende Ungeziefer als „geflügelte Läuſe“. Da beſagte Krankheit ſeit den Zeiten 
nie wieder aufgetreten iſt, in welchen man vom Standpunkte der Wiſſenſchaft aus ſein 
Urteil abgibt, ſo wird jene Laus ſamt ihren Wirkungen wahrſcheinlich in unergründliches 
Dunkel gehüllt bleiben. 

Die Filzlaus (Phthirius inguinalis oder P. pubis) unterſcheidet ſich weſentlich 
in der Körperform und darin von Pediculus, daß an den Vorderbeinen nur ein Fußglied 

en ſitzt. Das 1,12 mm lange und beinahe ebenſo breite, weißliche Geziefer 

hat einen kaum vom quadratiſchen Hinterleib zu unterſcheidenden 
Bruſtkaſten und zwiſchen den Abſchnitten jenes ſeitlich vorſtehende, 

behaarte Fleiſchzapfen. Das widerliche Geſchöpf legt ſich mit geſpreizten 
Beinen platt dem menſchlichen Körper auf, bohrt ſich tief mit ſeinem 
Kopfe ein und verurſacht ein ſehr empfindliches Jucken; es lebt mit 
Ausnahme des Hauptes an allen ſtärker behaarten Körperteilen. Man 

vertrieb es ſonſt durch Einreiben mit Queckſilberſalbe; ſeit dem Bekanntwerden mit den Mi⸗ 
neralölen erreicht man durch dieſe denſelben Zweck, ohne ſeine eigne Haut wechſeln zu müſſen. 

Die durch das bei ihr erſcheinende Verhältnis des Bruſtkaſtens zum Hinterleib in der 
bereits erwähnten Weiſe charakteriſierte Gattung Haematopinus zeichnet ſich durch Reich— 
tum an Arten und als freigebige Spenderin echter Läuſe an unſere Haustiere aus. Neben 
Haarlingen wohnt auf dem Hund die echte Hundelaus (Haematopinus piliferus), 

auf der Ziege H. stenopsis, auf dem Schweine der ſtattliche H. urius, auf Pferd und 
Eſel H. macrocephalus, und die Kühe ernähren ſogar zwei Arten, die größere ſpitz— 
köpfige Rindslaus (H. tenuirostris) und die kleinere, breitbrüſtige Rindslaus 
(H. eurysternus). 

Filzlaus (Phthirius in- 

guinalis), vergrößert. 

Wenn von dem eben beſprochenen Ungeziefer nichts Anziehendes und nur Schmarotzer⸗ 
tum in der gemeinſten Form berichtet werden konnte, ſo bietet die folgende Familie der 

Scharlach- oder Schildläuſe (Coceina) um fo mehr Sonderbarkeiten, welche in der 
gänzlichen Verſchiedenheit zwiſchen Männchen und Weibchen derſelben Art nicht nur in der 

äußeren Geſtalt, ſondern auch in der Entſtehungsweiſe gipfeln. Die Weibchen, um mit 
dieſen zu beginnen, bilden ſich aus beweglichen Larven, an denen ſich auf der Unterſeite 
des Kopfes Fühler, ein Schnabel, am ſchildförmigen und durch Einſchnürungen gegliederten 
Körper ſechs kurze, dünne Beine mit zwei- oder dreigliederigen Füßen und einer oder zwei 

Krallen unterſcheiden laſſen. Der äußerliche Schnabel, aus drei Gliedern zuſammengeſetzt 
und nicht einftülpbar wie bei den vorigen, birgt in feinem Inneren ebenfalls vier Borſten. 
Dieſe entſpringen am Kopfe, ſteigen tief in den Körper hinein, bilden hier eine Schlinge 

und kehren zum Kopf zurück. Durch ſolche, auch in der folgenden Familie ſich wiederholende 
Einrichtung laſſen ſich die Borſten ungemein verlängern und tief in die Pflanze einſtechen, 

von deren Säften allein die in Rede ſtehenden Kerfe leben. Die Fühler find ſchnur- oder 
fadenförmig und nehmen bei den Häutungen allmählich an Gliederzahl zu, ohne eben lang 
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zu werden. Wenn Augen vorkommen, ſind ſie einfach. Die Larven laufen in der erſten 
Zeit behend an der Futterpflanze hin und her, um ein geeignetes Plätzchen zu finden, 
an welchem ſie ſich feſtſaugen und an welchem ſie ſpäterhin — ſterben. Haben ſie es ge— 
funden, ſo fangen ſie an zu wachſen und unförmlich zu werden; Flügel bekommen ſie 
aber nie. Nach der Begattung ſchwellen ſie mehr und mehr an, zeigen auf der Oberfläche 
keine Gliederung mehr und auch Verwachſungen an der Unterſeite, wo die früher unter— 
ſcheidbaren Fühler und Beine undeutlich werden. Jetzt legen ſie, und zwar manche in einen 

weißen Filz, die zahlreichen Eier unter ſich ab, bleiben nach dem Tode als ſchützendes 
Schild über ihnen ſitzen oder löſen ſich in ſeltenen Fällen davon ab. Wenn jenes Seiden— 
polſter äußerlich ſichtbar wird, der Körperrand mithin der Futterpflanze nicht mehr auf— 
ſitzt, ſo kann man auf den bereits erfolgten Tod der Muttertiere ſchließen. Ehe die dem 

Ei entſchlüpften Jungen ihre Wiege verlaſſen, haben ſie ſich ſchon einmal gehäutet. So 
viel im allgemeinen vom Weibchen. 

Weſentlich anders geſtalten ſich die Verhältniſſe beim männlichen Geſchlecht. Anfangs 
eine Larve wie jenes, nur ſchlanker und kleiner, ſaugt ſich das Männchen auch feſt und 
wird größer, fertigt aber ein Gehäuſe oder ſchwitzt aus ſeiner Oberfläche eine ſchützende 
Bedeckung aus, wie in einzelnen Fällen auch weibliche Larven, verwandelt ſich darin zu 
einer ruhenden Puppe, welche zuletzt aus dem Hinterende des Gehäuſes ein zartes, meiſt 
zweiflügeliges Weſen entläßt, ausgezeichnet durch drei Hauptabſchnitte des Körpers, 
borſtige oder ſchnurförmige Fühler, einfache Augen, durch einen verkümmerten Schnabel, 

deutliche Füße, nicht ſelten durch zwei lange Schwanzborſten und ein lang hervorragendes 
Geſchlechtswerkzeug zwiſchen denſelben. Das Männchen kommt bedeutend ſeltener vor, lebt 
nur ſehr kurze Zeit und blieb darum von den meiſten Arten bisher noch unbekannt, ja, 
fehlt einigen vielleicht gänzlich. 

Von den eben erzählten Lebensverhältniſſen weichen einige Gattungen weſentlich ab. 
So gleichen ſich beiſpielsweiſe bei Aleurodes beide Geſchlechter faſt vollkommen, bei Dor— 

thesia behalten die Weibchen ihre Beweglichkeit bis zum Tode. Aus dem Geſagten geht 
aber hervor, daß auch hier ſpäteren Forſchungen noch vieles übriggelaſſen iſt. Die meiſten 
Schildläuſe gehören wärmeren Erdſtrichen an; da ſolche aber reich an anderen, beſſer zu 
beobachtenden und zu ſammelnden Kerbtieren ſind, ſo hat man in dieſem Umſtande einen 
weiteren Grund unſerer lückenhaften Kenntniſſe von dieſen unſcheinbaren, aber höchſt 
intereſſanten Weſen zu ſuchen, welche nach heutiger Liebhaberei in eine Menge von Gat— 
tungen geſpalten ſind. 

Wer hätte nicht ſchon die braunen, faſt kugeligen Überreſte der Eichen-Schildlaus 
(Lecanium quercus), zwiſchen den Rindenſchuppen alter Eichſtämme oft reihenweiſe 

angeordnet und jahrelang anhaftend, bemerkt? Solange die flachſchildförmigen Weibchen 
leben und als Larven achtgliederige Fühler tragen, werden ſie vollſtändig überſehen; die 
Männchen zeichnen zwei Schwanzborſten aus. Ein ganz ähnliches Tier, die Wein-Schild— 
laus (Lecanium vitis), fällt an alten Weinreben dann beſonders auf, wenn ein 
ſchneeweißes, die Eier einhüllendes Polſter, das ſich in feine, den Spinnenweben ähnliche 

Fäden ausziehen läßt, von den weiblichen Überreſten bedeckt wird. 
Unter den Namen Kermes, Kermsbeere, Alkermes, Karmeſinbeere, Grana 

Chermes, Kermes tinctorum und anderen kommt aus Frankreich, Spanien, dem griechi— 
ſchen Archipel, beſonders aus Kandia ꝛc. ein ſchon den alten Griechen als Kokkos phoe- 
nillos und den Römern bekannter Farbſtoff in den Handel. Dieſe muſchelartigen, braunen 
Körper, welche durch Behandlung mit Eſſig erſt eine rote Farbe geben, mit der die Kopf— 

bedeckungen der Griechen und Türken häufig gefärbt ſind, gehören der Kermesſchildlaus 
(Lecanium ilicis = Kermes vermilio) an. Das Tier lebt an der häufiger ſtrauch— 
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artig als baumartig wachſenden Kermeseiche (Quercus coccifera), deren älteſte, entkräftete 
Büſche am meiſten mit dieſer kugeligen, der Eichenſchildlaus unſerer heimiſchen Eichen ſehr 
ähnlichen Schildlaus beſetzt ſind. Je nachdem der Winter mehr oder weniger mild iſt, 
fällt auch die Ernte des Kermes mehr oder weniger ergiebig aus. Man rechnet auf eine 

gute Ernte, wenn der Frühling ohne Fröſte und Nebel ausläuft. Für gewöhnlich kommt 
nur eine Brut im Jahre vor, und nur in beſonders günſtigen Fällen wachſen die Schild— 
läuſe zum zweiten Male in demſelben bis zur Brauchbarkeit heran. Anfang März ſind 
die Tierchen kleiner als ein Hirſekorn, im April erreichen ſie ihre bedeutendſte Größe, gleich 
der einer Erbſe; Ende Mai findet man 18002600 Eier unter der toten Hülle, den Über⸗ 
reſten der bald nach dem Legen zu Grunde gegangenen Mutter. Zu dieſer Zeit wird die 
Kermes von Hirten, Kindern oder Weibern geſammelt, die ſich zu dieſer Arbeit die Nägel 

Kochenille (Coceus cacti) auf dem Nopalkaktus. 1) Männchen, 2) Weibchen. Stark vergrößert. Auf dem Kaktus Wachs⸗ 

ausſchwitzungen und etwas vergrößerte Weibchen, auch fliegende Männchen. 

wachſen laſſen und es zu ſolcher Fertigkeit bringen, daß ſie unter Umſtänden in einem 
Tage zwei Pfund ſammeln. 

Die berühmteſte aller Schildläuſe iſt die Kochenille (Coccus cacti). Das durch⸗ 
aus karminrote Männchen hat zwei getrübte Flügel, zehngliederige Fühler und lange 
Schwanzborſten, das ebenſo gefärbte Weibchen überzieht ſich mit weißem Reif. Dieſe Art 
lebt urſprünglich in Mexiko auf der breiten Fackeldiſtel (Opuntia coceinellifera), dort 
Nopal genannt. Von da verpflanzte man ſie auf einige der weſtindiſchen Inſeln, nach 
Malaga, Spanien, Algier, Java und zuletzt nach Teneriffa. Seit ungefähr 1526 bildet 
dieſer auf heißen Blechen getrocknete, in heißem Waſſer aufweichbare, in ſeinen Körper⸗ 
formen dann noch zu erkennende weibliche Kerf als wertvoller Farbſtoff einen bedeuten⸗ 

den Ausfuhrartikel für Mexiko. Wiewohl ſchon Acoſta (um 1530) den tieriſchen Urſprung 
dieſer rotbraunen, etwas weiß beſchlagenen Körner, deren etwa 4100 eine Unze wiegen, 

nachgewieſen und andere Forſcher denſelben beſtätigt hatten, blieb doch die Anſicht von 
ihrer pflanzlichen Natur lange die herrſchende, ſo daß ſelbſt noch im Jahre 1725 der die 
letztere vertretende Holländer Melchior van Ruyſcher ſich deshalb in eine Wette einließ, 
welche ihn um ſein ganzes Vermögen gebracht haben würde, wenn nicht ſein großmütiger 
Gegner ihn ſeines Wortes entbunden hätte. Zur Entſcheidung dieſes Streites wurden die 
Gerichte herangezogen, Züchter in Mexiko von dieſen über die Natur der fraglichen Geſchöpfe 
vernommen und ihnen ſomit die Anſprüche auf ihre Kerfnatur „von Rechts wegen zuerkannt“. 

rl 
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Mit Ausſchluß der Regenzeit findet ſich die Kochenille in ihren verſchiedenen Lebens— 

perioden an der Mutterpflanze und überzieht dieſelbe ſtellenweiſe mit ihren weißen, wachs— 

haltigen Ausſchwitzungen vollſtändig, zwiſchen denen die weißbereiften Weibchen ſich für 
das Auge manchmal kaum abheben. Letztere legen Eier, aus welchen kurze Zeit darauf 

die Lärvchen unter gleichzeitiger erſter Häutung ausſchlüpfen und länger lebhaft umher— 
laufen, ehe ſie ſich feſtſaugen. Die Larven ſehen der Mutter ähnlich, nur daß bei ihnen 
die Ausſonderungen aus den Wachsdrüſen eine fadenförmige Bekleidung bilden. Inner— 

halb zweier Wochen haben ſie unter mehrmaligen Häutungen ihre volle Größe erlangt. 
Die männlichen Larven ſtecken in einer hinten offenen Röhre aus Wachsfäden, welche den 
Eindruck eines Geſpinſtes machen, indem aus anderen Drüſen ein Klebſtoff abgeſondert wird, 

wie Paul Mayer in den „Mitteilungen der zoolog. Station in Neapel“, Band 10, Heft 3, 
berichtet. Nach der Paarung ſterben die Männchen ſofort, während den Weibchen noch eine 
ungefähr 14tägige Friſt zum Ablegen der Eier von Mutter Natur vergönnt iſt. Da ſomit 
die Entwickelung einen Zeitraum von wenigen Wochen in Anſpruch nimmt, ſo kommen auch 
mehrere Bruten zu ſtande, an deren Ende man allemal eine Anzahl von Larven und die im 
Sterben begriffenen Weibchen ſammelt. Bouchéè erzog in den 20er Jahren dieſes Jahrhun— 
derts in einem Treibhauſe bei Berlin die Kochenille und erzielte vier Bruten durch eine beſtän— 

dige Wärme von 16—20 Grad Réaumur. Zur Entwickelung einer Brut waren 6 Wochen 
erforderlich, von welchen 8 Tage auf den Ei-, 14 Tage auf den Larven-, 8 Tage auf den 
Nymphenſtand kamen und abermals 14 Tage auf die Lebensdauer der vollkommenen Schild— 
laus. Im Auguſt entwickelt ſich die letzte Brut, und während des Winters liegen die 
Weibchen befruchtet und ſetzen erſt im Februar ihre Eier ab. Die mexikaniſchen Kochenille— 
züchter bringen kurz vor Eintritt der Regenzeit alles, was zur Zucht fortleben ſoll, ſamt 
den ſehr lange friſch bleibenden Zweigen der Futterpflanze nach Hauſe in Sicherheit, um es 
wieder in die Kaktusanpflanzung auszuſetzen, ſobald die Regen vorüber ſind. Mit größeren 
Beſchwerden ſammelt man auch von der wild wachſenden Fackeldiſtel die ſogenannte wilde 
Kochenille, die Grana silvestra der Mexikaner, welche noch viel häufiger geerntet werden 
ſoll und wahrſcheinlich einer anderen Art, nicht einer bloßen Abart der vorigen, angehört. 

Als Mexiko dieſen wichtigen Farbſtoff noch allein erzeugte, wurden jährlich 880,000 
Pfund für nahe an 7½ Mill. holländiſcher Gulden nach Europa ausgeführt, und A. von 

Humboldt gibt aus der Zeit ſeines Aufenthalts in Südamerika noch eine jährliche Aus— 
fuhr von 32,000 Arroben im Werte von einer halben Million Pfund Sterling an. Aus 
Südſpanien, wo man, wie bereits erwähnt, die Kochenille gleichfalls baut, wie im ſüd— 
lichen Teneriffa, ſeitdem dort der Weinbau infolge der häufigen Krankheiten der Reben 
nicht mehr lohnend erſchien, wurden 1850 gegen 800,000 Pfund roher Kochenille nach 
England verſchifft. Wenn man weiß, daß auf ein Pfund 70,000 trockene Tierchen gehen, 
ſo kann man ſich die ungeheuern Mengen der jährlich getöteten durch ein einfaches Mul— 
tiplikationsexempel ſelbſt berechnen. Die ſpaniſchen ſogenannten Suronen, in welchen 

der Handelsartikel verſchickt wird, beſtehen aus friſchen Ochſenhäuten, deren Haare man 
nach innen kehrt. — Die käufliche Kochenille zeigt die kleinen, eingetrockneten Tierchen 
von der Größe einer halben Erbſe, an deren runzeliger Oberfläche man die Quereinſchnitte 
des Hinterleibes noch ſehr wohl unterſcheidet. Äußerlich haben fie eine ſchwarzbraune, 
mehr oder weniger weiß beſtäubte, inwendig eine dunkel purpurrote Färbung; auf die 
Zunge wirken ſie bitterlich und etwas zuſammenziehend, färben gleichzeitig den Speichel 
rot und ſollen dieſe Eigenſchaften länger als 100 Jahre bewahren. Weicht man ſie in 
warmem Waſſer ein, ſo kann man meiſt noch die Beinchen und Fühler unterſcheiden, und 
in der roten, körnigen Maſſe, welche ſich aus dem Körper herausdrücken läßt, hat ſchon 

Réaumur die Eier erkannt. 
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Eine im ſüdlichen Europa häufig an Feigenbäumen, Myrten und dem Ruscus acu- 
leatus vorkommende Schildlaus, welche für die betreffenden Pflanzen ſchädlich wird, er— 
hielt von Linne den Namen Coccus rusci, wurde aber von Signoret in die neugeſchaf⸗ 
fene Gattung Cexoplastes verſetzt. Die Art bietet neben ihrer Schädlichkeit ein weiteres 
Intereſſe deswegen, weil ſich das befruchtete Weibchen mit einem weißen Wachsüberzug 
bedeckt, welcher, durch Ather oder kochendes Waſſer ausgezogen, 60 —65 Proz. des Körper⸗ 
gewichts beträgt. Dieſes Wachs iſt weit gehaltvoller als das der Bienen, indem es über 
54 Proz. Cereoline enthält, gegen nur 5 des Bienenwachſes. Außerdem kennt man noch 
drei weitere Wachs erzeugende Schildläuſe, den Ceroplastes ceriferus, welcher in Oſt⸗ 
indien am Celastrus ceriferus lebt, den Coccus ceriferus des Fabricius, welchen 
Signoret Ericerus Pe-La genannt hat, aus China. Dieſe Schildlaus, deren Männchen 

ſich durch beſondere Größe auszeichnet, lebt an den verſchiedenſten Pflanzen und liefert 
ein vorzügliches Wachs, mit welchem die Chineſen einen einträglichen Handel treiben. Die 
letzte Art, Coccus axin, lebt in Yukatan und Mexiko. 

Die Manna-Schildlaus (Coceus |Gossyparia] manniparus) hauſt in der 
Umgebung des Berges Sinai auf der Manna-Tamariske und erzeugt durch ihren Stich 
den Ausfluß des Zuckerſaftes, welcher eintrocknet und abfällt, oder, durch den Regen ge— 
löſt, in größeren Tropfen herunterträufelt und als die eine Art von Manna in den Handel 
gelangt. Die wachsgelbe Hautfarbe des Weibchens wird von weißem Flaum überzogen; 
das andere Geſchlecht kennt man noch nicht. 

Die Lackſchildlaus (Coccus [Carteria] lacca) liefert durch ihren Körper den 
roten Lack und als Ausſchwitzungen aus ihrer Haut die in verſchiedenen Formen unter 
dem Namen Stock- und Schellack oder Gummilack in den Handel kommenden Produkte. 
Die wenigen Nachrichten, welche über die Lebensweiſe dieſer oſtindiſchen Schildlaus bekannt 
geworden ſind, ſtimmen nicht in allen Punkten überein und laſſen überdies manche Lücke. 
Nach Kerr und Rox burgh ſchmarotzt fie auf einigen Feigenarten (Ficus religiosa und 
indica), auf der Ploſſo (Butea frondosa) und drei verſchiedenen Mimoſen, nach Car— 
ter (1860) bei Bombay auf dem ſchuppigen Flaſchenbaume (Anona squamosa). Die 
jungen Tiere zeichnen ſich durch lanzettförmigen Körperumriß, zwei lange Schwanzborſten, 
ſechs Beine und mit drei aſtartigen Borſten verſehene, fünfgliederige Fühler aus. Sobald 
ſich die Weibchen angeſogen haben, ſchwellen ſie an und bekommen unter Verluſt der Füße 
und Fühler eine birn- oder faſt kugelförmige Geſtalt, in letzterem Falle jedoch am vorderen 
Ende eine bemerkbare Verengerung. Dieſe Anſchwellung hängt mit der ſofort nach dem An: 
ſaugen beginnenden Lackbildung zuſammen, denn dieſer überzieht das Tier vollkommen, 
jedoch porös, ſo daß eine Verbindung des Körpers mit der äußeren Luftſchicht behufs des 
Atmens ermöglicht wird. Nach Carters Beobachtungen ſchlüpfen die Larven zweimal 
im Jahre aus den Eiern, das entwickelte Männchen erſcheint ſpäter als das Weibchen 
und je nach der Jahreszeit in zwei verſchiedenen Geſtalten, im September ungeflügelt, 
im März geflügelt und dem Männchen der Kochenille ſehr ähnlich. Gleich nach der 

Paarung ſoll es in der raſch vom Weibchen ausgeſchwitzten flockigen Maſſe umkommen. 
Die Lackfarbe wäre im weiblichen Eierſtock enthalten, das Gummi, wie bereits erwähnt, 
die Ausſchwitzungen der Körperhaut, infolge des Feſtſaugens an der Nährpflanze. Aus 
den Lackgehäuſen ſind verſchiedene Schmarotzer erzogen worden. 

Schon lange vor Einführung der amerikaniſchen Kochenille kannte man in Europa 
die polniſche Kochenille, das Johannisblut (Porphyrophora polonica), eben: 

falls eine Schildlaus, welche um Johannis geſammelt wurde, darum eben und wegen 
ihrer roten Körperfarbe letzteren Namen bekam. Sie lebt an der Wurzel einiger all 
gemein verbreiteter, Sandboden liebender Pflänzchen, beſonders des Knäuels (Scleranthus 
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perennis), des Bruchkrautes (Herniaria glabra), Glaskrautes (Parietaria) und anderer 
mehr, und findet ſich bei Dresden, in der Mark Brandenburg, in Mecklenburg, Pommern, 
Schweden, Preußen, Polen, Rußland, Ungarn und anderwärts. Das rote Männchen hat 
neungliederige, ſchnurförmige Fühler, körnige Augen, einfache Krallen, am Vorderrand 
bis über die Mitte haarige Flügel, kurze Schwinger hinter denſelben und endet in einen 
langen Fadenſchopf. Dem halbkugeligen Weibchen von 2,25 — 3,37 mm Länge kommen 
kurze, achtgliederige Fühler und gleichfalls nur eine Kralle an jedem Fuße zu, aber breite 

Vorderbeine. Beide Geſchlechter werden im Larvenſtand von einer dünnen, kugeligen Haut— 
hülle umſchloſſen, in welcher ſie unbeweglich, den Schnabel in die Wurzel der Futter— 
pflanze eingebohrt, feſtſitzen. Nach 14 Tagen reißt die Haut, die kleinere männliche vor 
der weiblichen, und aus letzterer kommt das reife Weibchen hervor; aus der anderen das 
Männchen noch als Larve. Dieſe umgibt ſich alsbald 
mit einer wolligen Maſſe, wird in derſelben zu einer 
ruhenden Puppe, und dieſe entläßt erſt 14 Tage 
ſpäter das eben beſchriebene Weſen. Ehe man die 
bedeutend beſſere und billigere echte Kochenille kannte, 
bildeten die polniſchen, in den ſlawiſchen Ländern 
von den Weibern und Kindern der Leibeigenen ge— 
ſammelten Scharlachkörner einen nicht unbedeuten— 
den Handelsartikel und ſollen einem polniſchen Könige 
nur an Abgaben für den Zoll 6000 Gulden einge— 
tragen haben; aus Podolien allein ſollen jährlich 
1000 Pfund, jedes zu einem Werte von 8— 10 pol: 
niſchen Gulden, ausgeführt worden ſein. 
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Einen von den bisher beſchriebenen Weibchen 

abweichenden Anblick gewährt die durch ihre ſchnee— 
weiße, ſtengelige Ausſcheidung den ganzen Körper 
mit Ausnahme der Fühler und Beine in eine Röhre 
verſteckende Neſſel-Röhrenlaus (Dorthesia Weibchen. Natürliche Größe. 
[Orthezia] urticae), welche ſich nie jo feſt ſaugt, 
daß ſie auf derſelben Stelle ſitzen bliebe. Der in dem manſchettenartig nach hinten be— 
ſpitzten Halsſchild ſitzende Kopf trägt achtgliederige, zugeſpitzte Fühler von ſchwärzlicher 
Farbe, und die gleichfalls ſchwärzlichen Beine laufen in nur eine Klaue aus. Der weiße 

Wachsüberzug, am Bauche eine Platte bildend, biegt ſich hinten über die Rückenpartie hin— 
weg und ſtutzt ſich breit ab; das Männchen hat neungliederige Borſtenfühler, gehäufte und 
darum körnig erſcheinende Augen, zwei Flügel nebſt Schüppchen dahinter und entſendet vom 

Ende des ovalen Hinterleibes einen Büſchel weißer, langer Fäden. Dieſe Tierchen finden 
ſich im Juli und Auguſt, in Deutſchland ſtellenweiſe nicht ſelten, an der großen Brenneſſel. 

Dadurch, daß beide Geſchlechter gleich gebildet und vierflügelig ſind, vermittelt die 
Gattung Aleurodes den Übergang zu den Blattläuſen, denen fie nach Burmeiſters 
Anſicht gegen Hartig wegen der ſchildlausartigen Larve nicht beigezählt werden kann; 
meiner Meinung nach aber ſteht ſie den Blattflöhen näher. Von den ſechs Fühlergliedern 
erreicht das zweite eine vorwaltende Länge, und die Füße ſind zweiklauig. Die nur 
1,12 mm große Schöllkraut-Laus (Aleurodes chelidonii), grünlichweiß von 
Farbe und an den Flügeln mit zwei verloſchenen braunen Binden gezeichnet, war ſchon 
von Linné gekannt, als Tinea proletella beſchrieben und ſomit den Motten beigezählt. 
Sie findet ſich in Europa nicht ſelten und ſitzt am liebſten mit dachförmig den Leib be— 

= 
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deckenden Flügeln auf der Unterſeite der Schöllkrautblätter (Chelidonium majus). In 
ihrer Nähe bemerkt man kleine, ſchwach weiß beſtäubte Kreiſe, an deren Umfange die zu⸗ 
erſt gelben, nachher braunen Eierchen liegen. 

Die dritte Familie, die Blattläuſe (Aphididae), hat in letzter Zeit zwei gründ⸗ 
liche Bearbeiter gefunden: Buckton („Monograph of the British Aphides 1876— 1883“, 
4 Bde.) und Jules Lichtenſtein („Les Pucerons, Monographie des Aphidiens“ Mont- 

pellier I. part.: Genera 1885). Leider hat den Verfaſſer der letzten Arbeit der Tod er⸗ 
eilt, ehe er im zweiten Teil die Arten bearbeiten konnte. Seiner Einteilung ſind wir 
bei Beſprechung der wenigen Arten gefolgt. 

Nicht alle deutſchen Benennungen ſind ſo bezeichnend wie die der Tannenläuſe 
(Chermesinae) mit drei Adern im Vorder- und einer Schrägader im Hinterflügel. Die 

gemeine Tannenlaus (Chermes 
abietis) iſt im flügelloſen Zuſtande fo 
groß wie ein Sandkörnchen, geſchwollen 
und unbeholfen, mit kurzen Beinen, 
langem Rüſſel und einem weißlichen 

Wollkleide ausgeſtattet. In der äußeren 

Erſcheinung einem Schildlausweibchen 
nicht unähnlich, hat ſich dieſes Tierchen 
an der Wurzel einer Tannenknoſpe (Pi- 
nus picea) feſtgeſogen, die im nächſten 
Frühjahr einen ſogenannten „Maitrieb“ 
entwickeln ſoll. Hier überwintert die 

Gemeine Tannenlaus (Chermes abietis): a Larve, b eben Laus. Sobald ſie aus dem Winterſchlaf 

ne Ban ge Rue m ae a 
| noch e Zapfen. Alles ergeößert e häutet ſich dreimal, ſtets nach dem Wechſel 

der Haut ihr Wollkleid erneuernd, bleibt 
aber immer auf derſelben Stelle ſitzen und legt den Grund zu der zierlichen Galle, in 

welcher ſich ihre Nachkommen entwickeln, indem ſie durch ihr Saugen die Achſe des Mai⸗ 
triebes verkürzt. Noch hat ſich dieſer nicht vorgeſchoben, ſo beginnt die Tannenlaus mit 
dem Legen von 100 — 150 Eiern. Ungefähr in der zweiten Maihälfte find alle Larven 
aus dieſen ausgeſchlüpft und gleichzeitig die umhüllenden Schuppen hinter dem heraus⸗ 
getretenen Maitrieb zurückgeblieben. Die Larven begeben ſich nun auf die Spitze dieſes, 
verſenken ihre Rüſſel zwiſchen die dicht gedrängten und geſchwollenen Nadeln und voll: 
enden durch ihr fortgeſetztes Saugen die von der Stammmutter eingeleitete Mißbildung. 

Schließlich ſitzen ſie in zellenartigen Räumen innerhalb eines ananasähnlichen Zapfens 
(Fig. d). Dergleichen Zapfen bedecken manchmal die Kronen junger Fichten über und 
über und beeinträchtigen deren regelrechte Entwickelung gewaltig. 

Die in den Gallen lebenden ſchwefelgelben Larven (Fig. a) ſind ſchlanker als ihre 
Stammmutter, beweglicher als dieſelbe, indem ſie ihren Platz öfters verändern, und gleich—⸗ 
falls, aber mit kürzeren, weißen Wollfädchen bekleidet. Sie häuten ſich dreimal, bekommen 
Flügelſtümpfe (Fig. b), nie die Größe der Stammmutter und ſitzen zuletzt mit angezogenen 
Beinen, nur vom eingeſtochenen Schnabel feſt gehalten, ruhig an einer Stelle, bis der 
Zapfen durch Vertrocknen der Nadeln regelmäßige Querriſſe erhält. Jetzt kommen ſie (es 

pflegt in der erſten Auguſthälfte zu geſchehen) maſſenhaft hervorgekrochen, beſteigen die 
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benachbarten Nadeln und klammern ſich an ihnen feſt. Kaum iſt dies geſchehen, ſo wird das 
Kleid zum letzten Male gewechſelt, und geflügelte Tannenläuſe (Fig. e) von gelbbrauner Farbe 
ſitzen gedrängt umher, zerſtreuen ſich aber nicht weit von ihrem Geburtsorte. Nach wenigen 
Tagen kann man einzelne in vollkommen natürlicher Stellung, aber — tot und hinter ihnen 
ein Häuflein von höchſtens 40 mit ihren Flügeln bedeckten Eiern antreffen, welche genau den 
Eindruck wie die von den überwinterten Müttern gelegten zurücklaſſen. Die alsbald aus den 
Eiern entſchlüpften, flügelloſen Jungen ſind gelblich gefärbt, einige von ihnen, und zwar 

die beweglicheren mit bräunlichem Hinterleibsende, ſind die Männchen, die andern ſind Weib— 
chen, wie Blochmann zuerſt feſtgeſtellt hat. Er beobachtete auch, wie ſie ſich mit den trägeren, 

nach dem Stamme zu abwärts wandernden Weibchen paarten. Die befruchteten Weibchen 
verkriechen ſich in die Rindenriſſe, am liebſten jedoch hinter die unter den Nadeln ſitzenden 

Schuppen, wo ſie einige, in wenig weißliche Wolle gehüllte Eier ablegen. Blochmann 
meint nun, daß hiermit die Generation abgeſchloſſen ſei, und daß aus dieſen Eiern die 
überwinternden Jungen abſtammen, von welchen unſere Betrachtung ausging. Dieſer An— 

ſicht widerſprechen aber die Erfahrungen Dreyfus'. Derſelbe hat durch Beobachtung und 
Züchtung der Tiere feſtgeſtellt, daß die Entwickelung eine weit zuſammengeſetztere iſt und 
ſich nicht in einem einzigen Jahre abſpielt. Nach ihm kommen die Männchen und Weib— 
chen nie aus den Eiern der den Fichtengallen entflogenen Tiere. Dieſe letzteren teilen 
ſich vielmehr merkwürdigerweiſe in zwei ganz verſchiedene Entwickelungsreihen. Die eine 
Hälfte bleibt auf der Fichte und ſtirbt da, wie oben erwähnt, mit ihren Flügeln 30 — 40 
Eier bedeckend, welche ohne vorhergegangene Begattung gelegt worden ſind. Aus dieſen 
Eiern ſchlüpfen die der Stammmutter gleichenden Jungen, welche an den Wurzeln der 

Fichtenknoſpen überwintern. Die zweite Hälfte verläßt die Fichte und fliegt auf Lärchen— 
bäume in der Umgegend, legt Eier an die Nadeln, und aus dieſen kommen Junge, welche 
unter der Rinde oder zwiſchen Rindenriſſen überwintern und daſelbſt im Frühling des 
zweiten Jahres (ſtets ungeflügelt bleibend und ohne ſich gepaart zu haben) Eier legen. 
Die Nachkommen dieſer dritten Brut ſuchen die ſich eben entfaltenden Lärchenknoſpen auf 
und wachſen auf den üppigen, jungen Lärchennadeln raſch zu einer zweiten geflügelten 
Generation ſchön hellgelber oder grüner Tiere heran, die als Chermes laricis beſchrieben 
worden ſind. Dieſe Läuſe wandern auf die Fichte zurück, welche ihre Großmütter im 
vorangegangenen Sommer verlaſſen hatten, und erſt dieſe vierte Generation (die zweite 
geflügelte) legt die Eier, aus welchen Männchen und Weibchen hervorgehen, mit welchen 
der Kreislauf von neuem beginnt. 

Auch von einer anderen, ebenſo häufig vorkommenden Art, der Chermes strobilo- 
bius, welche an den Zweigſpitzen der Fichte kleinere, gelbliche Gallen von mehr kugeliger 
Geſtalt erzeugt, hat Dreyfus ähnliche Wanderungen und Teilung der Reihen und einen 
ſogar noch zuſammengeſetzteren Entwickelungsgang nachgewieſen, und ſind ſeine Befunde von 
Blochmann und Cholodovsky auf Grund eigner Beobachtungen beſtätigt und erweitert 
worden. Ein ſolcher aus „Parallelreihen“ zuſammengeſetzter Entwickelungsgang dürfte 
ſich in ähnlicher Weiſe auch bei der Gattung Phylloxera finden, kann ſich aber, meiner 
Meinung nach, unter gegebenen Verhältniſſen auch vereinfachen. 

Während bei der Gattung Chermes die Fühler fünfgliederig ſind und in den hinteren 
der dachartig den Leib deckenden Flügel eine, meiſt etwas verloſchene Schrägader bemerkt 
wird, zeigt die Gattung Phylloxera nur dreigliederige Fühler und in den hinteren der 
wagerecht aufliegenden Flügel keine Schrägader. 

Die Eichen⸗Rindenlaus (Phylloxera quercus) hatte durch die höchſt eigen— 
tümliche und abweichende Entwickelungsgeſchichte, wie ſie Balbiani und Lichtenſtein in 
erſter Linie beobachtet haben, die Aufmerkſamkeit der Forſcher in 1 hohem 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 
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Grade auf ſich gelenkt. Im Frühling, gegen den 20. Mai, wie letzterer aus Montpellier 
berichtet, erſcheinen auf der Blattrückſeite der gewöhnlichen Eichen (Quercus pedunculata 

und pubescens) geflügelte Läuſe, welche in ihrer Geſtalt an die oben abgebildete Tannen⸗ 
laus erinnern. Der Mittelleib iſt ſchwarz, der breite Kopf, der Hinterleib und die kurzen 

Beine find rot, mehr oder weniger gelblich. Die Vorderflügel haben ein rötlichgelbes Rand: 

mal und drei ſehr feine und einfache Schrägäſte. Die Tierchen laufen, emſig ſuchend, hin 

und her und legen in die wollige Bedeckung der jungen Blätter gelbliche Eierchen nieder. 
Sechs bis acht Tage ſpäter entſchlüpfen dieſen weiße, ungeflügelte Läuſe von breiter, ſchild⸗ 
lausartiger Körperform. Sie ſaugen ſich feſt, bewirken hierdurch gelbe Flecke, in deren 
Mitte je eine Laus ſitzt, die, wenn ſie nach einigen Häutungen geſchlechtsreif und ſchwach 

warzig geworden, ringförmig um ſich 30—40 Eier ablegt. Aus dieſen entſteht in gleicher 
Weiſe eine zweite Brut, und jo mehrere hintereinander bis zum Auguſt, die ſpäteren je- 
doch ärmer an Zahl, und alle ohne Zuthun eines Männchens. Im genannten Monat 
finden ſich zwiſchen den ungeflügelten einige geflügelte Läuſe, die aus in der erſten Jugend 
nicht unterſchiedenen Larven entſtehen und nur ſpäter durch Auftreten von Flügelſtümpfen 
ein von den früheren verſchiedenes Anſehen erhalten. 

In einer Nacht gegen Anfang September verſchwinden nach Lichtenſteins Bericht mit 
einem Male alle geflügelten Läuſe und ziehen gegen Süden, wo ſie ſich in Maſſen auf der 
ſtrauchartigen, in den Gebirgen wachſenden Quercus coccifera wieder zuſammenfinden. 
Alsbald legen ſie einige Eier von zweierlei Größe, von denen die größeren hellgelb bleiben, 
während die kleineren eine rötliche Färbung annehmen. Die ſich nach kurzer Friſt aus 
dieſen Eiern entwickelnden Geſchöpfe entſprechen in Größe und Färbung den Eiern, denen ſie 
entſtammen, ſind außerordentlich beweglich, haben kaum eine Spur von einem Schnabel, 
wohl aber gleich bei der Geburt entwickelte Geſchlechtsunterſchiede. Die kleinen ſind die 
Männchen, welche ſofort mit verſchiedenen Weibchen zur Paarung ſchreiten und dann ab— 
ſterben. Die größeren weiblichen Läuſe leben noch einige Tage, bis jede ihr einziges 
„Winterei“ zwiſchen Knoſpenſchuppen oder in Rindenriſſe abgelegt hat. Dasſelbe iſt 
verhältnismäßig ſehr groß, indem es die Mitte des Körpers einnimmt, und gelb gefärbt. 
Mit dem nächſten Frühling bekommt das Winterei Leben, nach dreimaligen Häutungen 
iſt eine ſtachlige Mutterlaus vorhanden, die in den erſten Maitagen an den Stengel oder 

die Blattunterſeite der eben entwickelten Knoſpe der Kermeseiche 150—200 weiße Eierchen 
legt und ſodann ſtirbt. Vier bis ſechs Tage ſpäter erſcheinen kleine, glatte Läuſe, die 
ſich an den Blättern feſtſaugen, ſehr ſchnell wachſen, nach dreimaligen Häutungen Flügel⸗ 
ſtümpfe bekommen und nach der letzten Gebrauch von den Flugwerkzeugen machen, um die 
gewöhnlichen Eichen der nördlicheren Gegenden oder ausländiſche Arten in den Gärten 
aufzuſuchen, wo wir ſie im Anfang unſerer Schilderung antrafen. Daß jene Wanderungen 

auf die ſüdlichere Eichenart zu der Entwickelung nicht nötig, ſcheint aus dem Umſtande 
hervorzugehen, daß ich Mitte Juli 1876 bei Erfurt und bei Naumburg das Inſekt gleich⸗ 
falls beobachtet habe und nicht vorausſetzen kann, daß es aus dem Mittelpunkte Deutſch⸗ 

lands nach der nur in den Gebirgen des ſüdlicheren Europa wachſenden Kermeseiche 
fliegen ſollte. 

Die Reblaus, Wurzellaus der Rebe (Phylloxera vastatrix), hat ſeit den 
ſechziger Jahren durch die ungeheuern Verwüſtungen in den franzöſiſchen Weinbergen all⸗ 
gemein die größten Kümmerniſſe erregt und gleichzeitig das Anſehen der vorigen, ſehr 
nahe verwandten Art gehoben, weil man durch dieſe letztere der noch nicht hinreichend auf— 
geklärten Entwickelungsgeſchichte des Rebfeindes auf die Spur zu kommen hoffte, was ja 
auch To ziemlich gelungen iſt. Schon länger in Nordamerika bekannt (1853), erhielt dieſes 
Ungeziefer vom Staats-Entomologen Aſa Fitch den Namen Pemphigus vitifolii. Weil 
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die Richtigkeit, es für eine Blattlaus zu erklären, angezweifelt wurde, gründete Schimer 
auf dieſe Art die neue Gattung Dactylosphaera, welcher Name die kolbigen Haare an 
den Füßen andeuten ſoll, die ſich indeſſen auch bei anderen Schildläuſen finden. Nach— 
dem 1863 dasſelbe Tierchen in engliſchen Treibhäuſern aufgefunden worden war und dem 
Altvater in der Kerfkunde, Weſtwood, als neu galt, jo belegte er es mit dem dritten 
Namen, Peritymbia vitisana, dem 1868 Planchon den vierten, Phylloxera vastatrix, 

Reblaus (Phylloxera vastatrix): 1) Wurzellaus von der Rücken-, 2) von der Bauchſeite, 3) von der Seite und ſaugend, 
4) Schnabel, 5) geflügelte Laus. Alles ſtark vergrößert. 6) Stück einer Rebwurzel, an welcher die Laus ſitzt und durch ihr 

Saugen die Anſchwellungen erzeugt hat; 7) älterer Wurzelſtock mit bei 8) überwinternden Läuſen. 

folgen ließ. Letzterer Name iſt bereits ſo volkstümlich geworden, daß hier ſchwerlich das 
von den Kerfkennern aufgeſtellte Geſetz, dem älteſten Namen das Vorrecht einräumen zu 

wollen, zur Geltung kommen wird. 
Als Phylloxera trat das Ungeziefer namentlich in der Gegend von Avignon auf, 

ſchritt beſonders in den Flußthälern auf- oder abwärts (durchſchnittlich 20 — 25 km in Jahres: 
friſt) und hatte ſich in einem Zeitraum von 8 Jahren ſo weit verbreitet, daß ſo ziemlich 

der dritte Teil (gegen 750,000 ha) des geſamten Rebgeländes in Frankreich von ihm 
heimgeſucht und zum Teil bereits zerſtört worden war. Als die Reblaus urplötzlich 1869 

weit entfernt von ihrem bisherigen Verbreitungsgebiet bei Genf aufgetreten war, ſuchte 
man dieſer überraſchenden Erſcheinung nachzukommen, und begünſtigt von dem Umſtande, 

40* 
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daß ſie ſich auch in den Verſuchsgärten von Annaberg bei Bonn und Kloſterneuburg 
bei Wien gezeigt hatte, ſtellte man ihre Einſchleppung nach Europa durch amerikaniſche 

Reben feſt. 
Ungeflügelte, noch nicht vollwüchſige Rebläuſe von bräunlichgelber Färbung überwintern 

zwiſchen Spalten und Riſſen meiſt fingerdicker, aber auch dünnerer Rebwurzeln. Nach ihrem 
Erwachen, welches von der Bodenwärme abhängt, vertauſchen ſie ihre runzelige, dunklere 
Haut mit einer zarteren, reiner gelben, ſetzen ſich ſaugend an den Zaſerwurzeln feſt und 

erreichen bald ihre volle Größe von 0,75 mm oder wenig mehr. Aus der Abbildung (S. 627, 
Fig. 1—3) erhellt die Ahnlichkeit mit der Tannenlaus, und es ſei nur noch zu ihrer Erläu—⸗ 
terung hinzugefügt, daß die zuſammengeſetzten Augen deutlich und die Spitzen der drei— 
gliederigen Fühler löffelförmig ausgehöhlt ſind. Alsbald enthüllen ſich alle dieſe Läuſe 
als Weibchen, denn unter verſchiedenen Windungen ihrer Hinterleibsſpitze legt die einzelne 
30—40, anfangs ſchwefelgelbe, ſpäter etwas nachdunkelnde Eier, denen in etwa 8 Tagen, 
während der warmen Jahreszeit auch ſchon früher, gelbe Junge entſchlüpfen. Dieſe zeigen 
ſich anfangs unruhig, haben ſie aber an derſelben oder einer unmittelbar benachbarten 
Wurzel ein ihnen zuſagendes Plätzchen aufgefunden, ſo ſaugen ſie ſich feſt, wachſen unter 
dreimaligen Häutungen ſchnell heran und legen durchſchnittlich nach 20 Tagen wieder Eier, 
gleich ihrer Mutter, ohne Zuthun eines Männchens. In dieſer Weiſe geht die Vermehrung 
bis fünf und mehr Bruten hintereinander während des Sommers fort, ſo daß man annimmt, 
ein überwintertes Weibchen könne unter Vorausſetzung der Entwickelung ſämtlicher Eier 
im Laufe eines Sommers Stammmutter von einigen Millionen Nachkommen werden. Dieſe 

Fortpflanzungsweiſe iſt von Boiteau 3 Jahre hintereinander beobachtet worden. 
Zwiſchen den Wurzelläuſen ſpäterer Bruten treten vereinzelte Läuſe von weſentlich 

anderem Anſehen auf. Sie ſind geſtreckter, auf dem Rücken mit Warzenreihen verſehen, 
welche bei den Wurzelläuſen nur ſchwach angedeutet erſcheinen, das Endglied der Fühler 
it länger, und den Enden des Bruſtkaſtens entſpringt jederſeits eine ſchwärzliche Flügel⸗ 
ſcheide. Weil ſich aus dieſen Tierchen die geflügelten Läuſe entwickeln, ſo hat man ſie als 

Nymphen bezeichnet. | 
Schon Planchon und Lichtenſtein hatten 1871 eine zweite Nymphenform beobachtet, 

und ſeitdem iſt dieſelbe öfter aufgefunden worden, ihre Bedeutung in der Lebensgeſchichte 
der Phylloxera aber bisher noch nicht aufgeklärt. Dieſe Nymphen find kleiner (0,7 mm), 
gedrungener, grünlichgelb gefärbt, auf dem Rücken warzenlos und mit hellen Flügel⸗ 
ſcheiden verſehen. | 

Die größeren, zuerſt erwähnten Nymphen find ſehr beweglich und gehen meiſt vor 
ihrer letzten Häutung von den Wurzeln am Rebſtock ins Freie. Nach der vierten Häu⸗ 

tung iſt die geflügelte Reblaus fertig (Fig. 5). Sie iſt gelb, im Bruſtſtück dunkler, und 
die hellgrauen Flügel überragen in wagerechter Lage den Hinterleib; die vorderen derſelben 

wieder von zwei ziemlich ſtarken Längsadern geſtützt, deren innere drei Schrägäſte entſendet, 
die weit kürzeren Hinterflügel nur von einer Längsader. 

Die geflügelte Reblaus, welche durch Windſtrömungen von ihrem Geburtsort weiter 

verſchlagen werden kann, als ſie freiwillig fliegen würde, legt durchſchnittlich 4 Eier 
an die verſchiedenſten oberirdiſchen Teile der Rebſtöcke, namentlich in die Gabeln der Blatt⸗ 

rippen, und verendet. Dieſe Eier unterſcheiden ſich in Form und ſonſtiger Beſchaffenheit 
von den an den Wurzeln vorkommenden Eiern und ſind von zweierlei Größe. Nach durch— 
ſchnittlich 12 Tagen liefern die kleineren die rötlichen Männchen, die größeren die gelb— 

lichen Weibchen. Beide Geſchlechter ſind flügellos, beſitzen keinen Schnabel und keine Ver⸗ 
dauungswerkzeuge, aber wohl entwickelte Geſchlechtsorgane. Sie wandern an die älteren 
Stammteile, paaren ſich, und das befruchtete Weibchen legt nur ein, verhältnismäßig ſehr 
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großes, ſogenanntes Winterei in Spalten, Riſſe oder hinter die gelöſte alte Rinde des 
Stammes. Im nächſten Frühjahr liefert jedes Ei eine Laus derſelben Beſchaffenheit, wie 
wir ſie gleich anfangs an den Wurzeln kennen gelernt haben. Balbiani hatte mehrere 
Geſchlechtstiere an den Wurzeln gefunden und infolge dieſer Wahrnehmung auch eine unter— 
irdiſche geſchlechtliche Fortpflanzung angenommen, Boiteaus Beobachtungen machen es 
wahrſcheinlicher, daß nur die rauhe Witterung dieſe Tierchen von den oberirdiſchen Reben— 
teilen nach den mit Erde bedeckten vertrieben hatte. 

Einer Erſcheinung ſei ſchließlich noch gedacht, welche einer genügenden Erklärung zur 
Zeit noch entgegenſieht. Bald nach der Entdeckung der Reblaus fand man an den an— 
geſteckten Ortlichkeiten (auffälligerweiſe aber doch nur an ſehr vereinzelten Stellen in Frank— 
reich, häufiger dagegen in Amerika) die Blattunterſeite befallener Stöcke mit zahlreichen, 
charakteriſtiſchen „Gallen“ beſetzt. Dieſelben haben große Ahnlichkeit mit Mißbildungen ver— 
ſchiedener anderer Pflanzen, welche von den noch wenig unterſuchten Gallmilben (Phy- 
toptus) herrühren: ſie öffnen ſich an der Oberſeite des Blattes, während ſie ſich nach unten 

in Form einer flachen Blaſe erweitern, und ſind außen und innen mit einer Menge zot— 

tiger Fortſätze dicht beſetzt. Der Innenraum umſchließt eine flügelloſe Reblaus, a 
auch eine zweite und dritte, und daneben eine Brut von Eiern oder Jungen, ganz jo, wi 
ſie in früherer Jahreszeit an den Wurzeln gefunden worden, jedoch ohne die Aushöhlung 
an den Fühlerſpitzen. Daß man es hier mit keinem anderen Tier als mit der Phylloxera 

vastatrix zu thun habe, iſt von verſchiedenen Seiten nachgewieſen worden, von keiner 
jedoch ſchon, welche Bewandtnis es mit dieſem Vorkommen habe. 

Die Krankheitserſcheinungen, welche die Phylloxera an den Reben und nur an dieſen 
hervorbringt, beginnen an den zarteſten, im Frühjahr hervorſprießenden Wurzeln, welche 
durch das Saugen der überwinterten Tiere knotig anſchwellen und die ſogenannten No— 
doſitäten (Fig. 6) darſtellen; aber auch die mittelſtarken Wurzeln zeigen infolge des Saugens 
allmählich grindige, ſchwammige Anſchwellungen, die man Tuberoſitäten genannt hat. 
Jene gehen bald in Verweſung über, dieſe etwas ſpäter, und dann verliert die Wurzel 
ihre Rinde, wird ſchwarz und brüchig. Wenn auf dieſe Weiſe der Stock ſeine Ernährungs— 
organe nach und nach verliert, ſo fangen auch ſeine oberirdiſchen Teile an, die Krankheit 
anzuzeigen. Meiſt im zweiten Jahr vergilben vorzeitig die Blätter von unten nach oben, 
rollen ſich an den Rändern ein und fallen ab. Im nächſten Frühjahr bleiben ſie gegen 
ihre geſunde Umgebung im Wachstum zurück, machen kürzere Triebe, ſetzen weniger Trau— 
ben an, deren ſchlecht reifende Beeren einen wäſſerigen Geſchmack haben, und ſchließlich 
hört das Leben der Pflanze ganz auf. Einige amerikaniſche Sorten zeigen ſich durch ihr 
außerordentlich ſtarkes Wurzelwerk weſentlich widerſtandsfähig gegen unſere heimiſchen, und 
man ergeht ſich jetzt vielfach mit dem Verſuche, ſolche durch unſere heimiſchen zu veredeln, 
in der Hoffnung, dadurch den ſchädlichen Einflüſſen der Reblaus zu ſteuern. Es würde 

zu weit führen, alle Maßnahmen der Regierungen hier vorzuführen, um der Verbreitung 
dieſes Rebenfeindes Einhalt zu thun, ſowie der Mittel zu gedenken, mit welchen er bekämpft 
wird, es ſei nur noch bemerkt, daß ſeine Gegenwart in allen Weinbau treibenden Gegen— 
den Europas zur Zeit ermittelt iſt. 

Die zu ſpindelförmiger Galle aufgetriebenen Blattſtiele der Pappeln verdanken ihren 
Urſprung dem Pemphigus bursarius, die etwas gewundenen Knoten ebenda dem im erſten 
Frühjahr eintretenden Saugen des Pemphigus spirothecae, welche beide Arten man 
früher nicht unterſchieden hat. Letztere ſei hier allein weiter betrachtet. Sie verſchwindet 

allmählich in der Wucherung des Zellgewebes. Nach viermaligen Häutungen erſcheint ſie 
in einer Länge von 2,5 mm faſt halbkugelig, ſchwarzäugig und auf dem Rücken mit weißem 
Wollpelz bekleidet. Jetzt bringt ſie lebendige Junge zur Welt, welche zunächſt in ein 
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Häutchen eingeſchloſſen ſind, aber ſchon bei der Geburt frei werden und ſich an die 
Innenwände der Galle anſaugen. Ihre Zahl kann ſich auf über hundert belaufen. Mit 

der vierten Häutung bekommen ſie Flügel, in deren hinteren die kurze Hauptader ſo ziem⸗ 

lich von einem Punkte aus drei Aſte ausſtrahlen läßt. Ungefähr um die Mitte des 
Juli öffnet ſich die Galle in einer Längsnaht, um ihre Inſaſſen nach und nach frei zu 
geben. Dieſelben wandern nach Lichtenſteins Beobachtungen auf das Schimmelkraut, 

Filago germanica, aus, pflanzen ſich daſelbſt mit geringen Formveränderungen weiter 
fort, um ſchließlich im Herbſt zur Pappel zurückzukehren. Hier erzeugen ſie flügel- und 
ſchnabelloſe Geſchlechtstiere, von denen das befruchtete Weibchen ein Winterei legt, dem 
im Frühjahr die Erzeugerin der Galle entſproßt, von welcher wir ausgingen. Ein zeit⸗ 
weiliges Auswandern mit veränderter Lebensweiſe und wieder Zurückkehren zu der Futter⸗ 
pflanze, wo dann Geſchlechtstiere auftreten und vom befruchteten Weibchen ein Winterei 
gelegt wird, iſt auch bei anderen heimiſchen und bei amerikaniſchen Arten der Gattung 
Pemphigus beobachtet worden. 

Eine andere zur Sippe der Gallenläuſe zählende Gattung führt den Namen Te- 
traneura und unterſcheidet ſich von der vorigen im weſentlichen nur dadurch, daß von 
der längeren Hauptader des Hinterflügels weit voneinander zwei Schrägäſte abzweigen. 
Die äußerlich glatten, anfangs roten, ſpäter mehr gelben Gallen, welche, ungefähr in Form 
und Größe einer Bohne, manchmal in Menge die Oberfläche eines einzigen Rüſternblattes 
bedecken und ſich im Juni unregelmäßig auf ihrem Scheitel öffnen, dürften allbekannt ſein. 
Sie kommen in manchen Jahren jo maſſenhaft vor, daß ſich die Zweige herabbeugen. So: 
bald ſich die Knoſpen der Ulmen entfalten, erſcheint auf denſelben die Tetraneura ulmi 
als eine ſchwarze, 1mm meſſende Laus, ſchiebt ſich zwiſchen die Blattfalten und bewirkt durch 
ihr Saugen die bald bemerkbaren Ausſtülpungen nach oben, die Anfänge der fie bald ein— 
ſchließenden Galle. Nach viermaligen Häutungen iſt die flügellos bleibende Stammmutter 
erwachſen und weiß bereift. Sie gebiert lebendige Junge, wie vorige Art, in Eiform (an: 
fangs in ein Häutchen eingeſchloſſen), welche ſich viermal häuten, Flügel bekommen und die 
Galle verlaſſen. Die bisher vorgetragene Entwickelung beanſprucht einen Zeitraum von 
durchſchnittlich 2 Monaten. Dieſe geflügelten Läuſe ſuchen nach Lichtenſteins Beobach⸗ 
tungen die Wurzeln verſchiedener Gräſer auf (Mais, Cynodon dactylum), wo ſie ſich 
weiter ernähren und ſich in derſelben Weiſe vermehren, wie ſie ſelbſt durch die Stamm⸗ 
mutter entſtanden waren. Im Auguſt, September kehren fie zu den Ulmen zurück und ge: 
bären ungeflügelte männliche und weibliche Gallenläuſe. Das von dem befruchteten Weib⸗ 
chen gelegte einzige Winterei liefert im nächſten Frühjahr die Stammmutter. 

Die Rüftern:Haargallenlaus(Schizoneuralanuginosa) wird durch ihre eigen: 
tümlichen Wirkungen an den Blättern der Rüſtern, jedoch nur an ſolchen, welche in Buſchform 
auftreten, bemerkbar. Die behaarten, blaſigen, durch das Saugen entſtehenden Auftreibungen 
nehmen allmählich das ganze Blatt ein, ſo daß ſchließlich die gebräunten Blätter wie Säcke 
von der Größe einer Walnuß und größer von den Büſchen herabhängen und auch nach dem 
Laubfall der geſunden Blätter noch ſitzen bleiben. Das die Galle erzeugende Muttertier iſt etwas 
größer als das der Tetraneura ulmi und nach hinten weniger ſtumpf, ſonſt ſtimmt es in feiner 

Entwickelung mit jenem überein. Die von ihm abſtammende geflügelte Form unterſcheidet ſich 
durch das Flügelgeäder, indem die dritte Schrägader (Unterrandader) im Vorderflügel gegabelt, 
dort dagegen einfach iſt; im Hinterflügel gleicht der Aderverlauf dem von Pemphigus. Durch 
eine unregelmäßige Offnung im oberen Teile der Galle kommen die geflügelten Läuſe ins 
Freie, wandern aus, wohin aber, iſt noch nicht ermittelt, mehren ſich weiter und kehren zur 
Ulme zurück, wo ſich die Entwickelung dann ſo abſpielt wie bei der Blattlaus der kleinen 
Rüſterngalle. 
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Die Blutlaus (Schizoneura lanigera), auch wohl unter dem Namen der woll— 
tragenden Rindenlaus aufgeführt, iſt weniger harmlos als vorige Art; denn ſie gilt 
als der ärgſte Feind des Apfelbaumes, indem ſie, in kleineren oder größeren Gruppen 
vereinigt oder in Reihen ſitzend, Rinde und Splint des jungen Holzes ausſaugt, dadurch 
grindige Stellen erzeugt und allmähliches Abſterben des ganzen Baumes bewirkt. Auch 
an älteren Holzteilen ſiedelt ſie ſich an, wenn dieſelben durch Froſt oder andere Ver— 
anlaſſungen beſchädigt ſind, verhindert die Vernarbung der Wunde und gewinnt dort wie 

hier Schlupfwinkel, welche ihre Verfolgung beinahe unmöglich machen. Die ungeflügelten 
Läuſe ſind honiggelb bis braunrötlich und auf dem Rücken, namentlich deſſen Ende, mit 
weißer Wolle bekleidet, wodurch ſie ihre Gegenwart ſchon aus einiger Entfernung verraten. 
Die Augen ſind klein, die Fühler kurz und blaßgelb, und die durchſchnittliche Körperlänge 
beträgt 1,5 mm. Die ſchwarzen, am Hinterleib mehr ſchokoladenfarbenen, weiß bereiften 

und weißwolligen geflügelten Läuſe zeichnen ſich durch große Augen, noch kürzere Fühler 
und den Aderverlauf in den den Hinterleib dachartig deckenden Flügeln aus, wie er bei 
der vorigen Art angegeben worden iſt. Weil die Tiere beim Zerdrücken einen roten Fleck 
zurücklaſſen, ſind ſie mit dem Namen Blutlaus im Volk belegt worden. 

Daß die Blutlaus im Larvenſtand überwintert, und zwar an den mehr erdwärts 
gelegenen Weideplätzen bis zum Wurzelhals hinab, iſt wohl allgemein beobachtet worden. 
Je nach den Wärmeverhältniſſen im Frühjahr beginnt das Leben früher oder ſpäter, und 
jede Laus, nachdem ſie ſich zum vierten Mal gehäutet hat, wozu während der Sommer— 
zeit durchſchnittlich 14 Tage ausreichen, fängt an, lebendig zu gebären. Die Geburten 

treten in Form eines waſſerhellen Tröpfchens aus der mütterlichen Leibesſpitze, es iſt dies 

die Haut, in welche das Junge noch eingehüllt iſt. Man hat bis zwölf Generationen vor 
Eintritt des Winters beobachtet. Durch dieſe zahlreichen Geburten, die von den Häutungen 
zurückbleibenden Bälge und durch die abgeſtorbenen Generationen bilden die Brut- und 
Weideplätze allmählich einen dichten, weißen Filz, unter deſſen Schutz die Läuſe aller 
Unbill der Witterung Trotz bieten können. Ihre Maſſe kann aber auch Nahrungsmangel 
eintreten laſſen, und daher kommt es, daß im Laufe des Sommers die Weideplätze immer 

weiter in die oberen Baumteile vorrücken und ſich mehr und mehr über das junge Holz 
ausdehnen. In den Baumſchulen ſitzen ſie ſicher in den grubenartigen Vertiefungen, welche 
ſich um diejenigen Stellen bilden, wo ein Seitenzweig vom Stämmchen abgeſchnitten worden 
iſt. Von der zweiten Auguſthälfte an zeigen ſich auch geflügelte Läuſe auf den Weideplätzen 
zwiſchen den ungeflügelten. Sie ſind träger Natur und bleiben an geeigneten Weideplätzen 
unter jenen, oder fliegen davon, um an anderen Apfelbäumen Kolonien zu gründen. Jede 

geflügelte Laus bringt wieder Junge zur Welt, aber nur wenige (5 — 7). Dieſe häuten ſich 
viermal, ehe ſie erwachſen ſind, haben aber weder einen Schnabel, noch bekommen ſie Flügel; 
ſie ſind ſchwach weiß bereift, die einen von rotgelber Grundfarbe und 1 mm Länge des 
eiförmigen Körpers, die anderen, etwas kleineren, von graugrüner Farbe und mehr wal— 
ziger Körperform. Jene, die Weibchen, bergen ein Ei, welches Keller nicht als Win— 
terei angeſprochen wiſſen will, weil es noch vor dem Winter die Stammmutter für das 

nächſte Jahr liefere. Die Blutlaus hat ſich mit der Zeit immer weiter von Weſten nach 

Oſten hin ausgebreitet und ſteht neben der Reblaus in vielen Staaten unter Polizeiauf— 
ſicht. Die Verbreitung erfolgt wohl in erſter Linie durch Verſchleppung beim Einführen 
von Apfelſtämmchen und Pfropfreiſern, durch die geflügelte Form aber auch in noch anderer 
Weiſe, wie eine mir brieflich von Herrn Langenbrunner in Homburg zugegangene 
Mitteilung ergibt. Der Genannte pflegte in ſeinem Garten, welcher wie die Nachbargärten 
frei von der Blutlaus war, ein Zwergſtämmchen der Wintergoldparmäne mit ganz beſon— 
derer Vorliebe und Aufmerkſamkeit. Zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen fand er eines 
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Tages an der Rückſeite eines Blattes eine ungeflügelte Blutlaus. Das eifrige Beſtreben, 
dieſe ihm unerklärliche Erſcheinung zu ergründen, wurde belohnt: er war Zeuge, wie nach 
und nach drei weitere Läuſe von je einer Ameiſe in den Zangen dorthin gebracht wurden. 

Mehrere darauf folgende Regentage legten den Ameiſen, deren Neſt ſich im oberen Teile 
des Parkes befand, ihr unnützes Handwerk. Aus einem noch höher gelegenen, verwahr— 
loſten Garten waren die Läuſe entnommen. 

Die ſogenannten Baumläuſe (Lachnus) bilden eine weitere Sippe, deren Glieder 
im Vergleich zu den bisherigen lang- und dünnbeinig erſcheinen, im Vorderflügel eine 
dreizinkige Unterrand- und hinter dem linienförmigen Flügelmal eine Randader haben. 
Die ſechsgliederigen Fühler erreichen nicht die halbe Körperlänge und jederſeits eine höcker⸗ 
artige Drüſe auf dem drittletzten Rückengliede. Von den 18 deutſchen Arten möge die 

Weiden-Baumlaus (Lachnus punctatus) die ganze Gattung vergegenwärtigen. 
Dieſelbe iſt aſchgrau gefärbt, an den Beinen, mit Ausſchluß der gelblichen Schenkelwurzeln, 

braun; über den Hinterleib laufen eine Reihe 
ſchwarzer, ſamtartiger Punkte. Dieſe Laus findet 
ſich vom erſten Frühjahr ab an Weidenſchößlingen 
der Flußufer und lockt durch ihre Ausſcheidungen 
zahlreiche Aderflügler, ſelbſt Hausbienen, herbei, 

Ta wie bereits früher erzählt worden iſt. — Die Eichen- 
\ Baumlaus (Lachnus quercus) dürfte noch all: 

| gemeiner verbreitet ſein und gegen den Herbſt hin 

Weiden-Baumlaus (Lachnus punctatus) durch we Nichten eie e Eichenzweigen 

Siechsmal vergrößert N auffallen. Die Ungeflügelten erglänzen dunfel- 
braun, meſſen durchſchnittlich 6 mm und im Schna⸗ 

bel nahezu das Dreifache. Die Fühler, deren ſechſtes Glied das vorletzte an Länge übertrifft, 
befinden ſich fortwährend in taſtenden Bewegungen. Die um 1/12 mm kürzeren, geflügelten 
Läuſe ſind ſchwarz und behaart, die Geſchlechtstiere ohne entwickelten Schnabel. 

Die weitaus artenreichſte Sippe ſind die Aphidinen mit der Hauptgattung Aphis, 
kleinere, dünnbeinige, an Blättern, Knoſpen, jungen Trieben krautartiger und verholzen⸗ 
der Pflanzen lebende Läuſe. Dieſelben zeichnen ſich durch ſiebengliederige Fühler aus, 
welche die halbe Körperlänge übertreffen, und durch je ein längeres oder kürzeres Röhrchen 
jederſeits des drittletzten Rückengliedes. Die Bezeichnung dieſes Anhängſels als „Saft⸗ 
röhrchen“ mag gelten, eine andere („Honigtrompete“) iſt zu verwerfen, weil neuere Unter⸗ 
ſuchungen ergeben haben, daß die aus derſelben zeitweilig austretende Flüſſigkeit nicht 

honig⸗, ſondern wachsartig iſt und den Tierchen als Schutzmittel zu dienen ſcheint. Man 
hat nämlich beobachtet, daß ſie bei Angriffen ſeitens feindlicher Inſekten dieſe mit der her⸗ 

austretenden zähen Flüſſigkeit zu beſchmieren ſuchen. Außer den nach oben gerichteten 
Saftröhren ragt an der Leibesſpitze meiſt das ſogenannte „Schwänzchen“ nach hinten heraus, 
welches aber erſt nach der letzten Häutung vollkommen frei wird und daher ein gutes Unter: 
ſchiedsmerkmal zwiſchen Larve und geſchlechtsreifer Laus abgibt. Das Flügelgeäder der 
geflügelten Form ſtimmt im weſentlichen mit demjenigen der Baumläuſe überein. 

Die Aphisarten leben geſellig, oft in großen Kolonien beiſammen, kräuſeln durch ihr 

Saugen manchmal die Blätter, ohne Gallen zu erzeugen, und ſind vielfach nach Pflanzen 
benannt, an denen fie nicht ausſchließlich leben. So findet ſich beiſpielsweiſe an Apfel⸗ 
und Birnbäumen wie am Schwarzdorn die grüne Apfelblattlaus (Aphis mali des 

Fabricius), wiederum an Apfelbäumen und Ebereſchen die rötliche Apfelblattlaus 
(A. sorbi), die Erbſenblattlaus (A. ulmariae Schranks) an Erbſen, Wicken, 
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Blaſenſtrauch und zahlreichen wild wachſenden Schmetterlingsblümlern ꝛc. ꝛc. Ich verſuche 
es nicht, auch nur eine einzige Art durch Wort oder Bild hier näher vorzuführen, ver— 

weiſe vielmehr auf die grüne Roſenblattlaus (A. rosae), welche der erſte beſte Roſen— 
ſtock beſſer als alles zur Anſchauung bringen kann, wenn das Gedächtnis einer ſolchen 

bedürfen ſollte. Von dem größten Intereſſe kann es dagegen ſein, die übereinſtimmende 

Lebensweiſe der Aphis-Arten in der Kürze darzulegen. 
Im Frühjahr, je nach der Witterung früher oder ſpäter, kommen aus Eiern, welche 

unter Laub und anderen geſchützten Stellen, an den Holzgewächſen auch frei den Zweigen 
angeklebt überwintert hatten, flügelloſe Blattläuſe hervor. Sie häuten ſich viermal, 

ehe ſie erwachſen ſind, ändern aber dabei ihre Körpergeſtalt nur inſoweit, als das oben 
erwähnte Schwänzchen nach der letzten Häutung ſchärfere Umriſſe erhält und die Farben 

zuletzt entſchiedener, wohl auch verändert auftreten. Das Wachstum wird begünſtigt durch 
reichlichen Saftzufluß, durch ſchwüle, feuchte, gleichzeitig ruhige Luft und kann, wenn 
dieſe Bedingungen zutreffen, in 10— 12 Tagen vollendet ſein. Die jo erwach ſene, flügel— 
loſe Blattlaus legt keine Eier, ſondern bringt lebendige Junge zur Welt, und zwar 

ohne jegliche Zuthat eines Männchens. Die kleine Larve kommt mit an ihren Leib an— 
gedrückten Gliedmaßen, das Hinterteil voran, aus der eben genannten Stelle ihrer Mutter 
hervor; aber noch iſt der Kopf nicht frei, ſo ſtreckt ſie lebhaft die Beinchen von ſich, faßt 
Fuß und entſchlüpft vollkommen dem Schoße der Mutter; dieſe erachtet es nicht einmal 
der Mühe wert, währenddem ihre Saugborſten aus der Lebensquelle zu ziehen, und mag 
kaum unter den Geburtswehen zu leiden haben. Der junge Ankömmling befindet ſich 
genau in der Lage der Mutter, als dieſe dem Eie entſchlüpft war, ſaugt ſich feſt, wächſt 
ſchnell, häutet fi) viermal und gebiert, wenn erwachſen, lebendige Junge. Man nimmt 
an, daß jede „Amme“, wie dieſe lebendig gebärenden Blattläuſe genannt worden ſind, 
durchſchnittlich 30—40 Junge gebiert, ehe ſie ſtirbt. Fehlen zeitweilig die oben näher 
bezeichneten Lebensbedingungen, ſo verzögern ſich natürlich auch die Geburten, und jene 
Zahlen werden nicht erreicht. Bald müßte die Wohnſtätte von den immer dürſtenden Saugern 
überfüllt und ernährungsunfähig werden, da jene infolge ihrer Trägheit keine Wanderungen 
zu weiterer Ausbreitung unternehmen; auch könnte durch einen Unglücksfall die ganze Ge— 
ſellſchaft auf einmal zu Grunde gehen. Um dem Einzelweſen ſeine Erhaltung und der 
ganzen Art das Fortbeſtehen zu ſichern, hat Mutter Natur weiſe Fürſorge getroffen. Wenn 
die Blattlauskolonie zahlreicher geworden, ſo bekommt ſie ein verändertes Anſehen, indem 
zwiſchen den Ammen vereinzelte geflügelte Blattläuſe umherkrabbeln und größere Ab— 
wechſelung in die einförmige Geſellſchaft bringen. Sie wurden als flügelloſe Larven ge— 
boren, bekamen mit der Zeit die Flugwerkzeuge, die ihnen anfangs in Form kurzer Stäbchen 
an den Rückenſeiten anlagen, und benutzen ſie nun, um entfernt von der Heimat neue 
Kolonien zu gründen. Haben ſie ſich aber anderswo angeſiedelt, ſo wiederholen ſich genau 
dieſelben Verhältniſſe wie vorher. Auch ſie ſind Ammen und ſchenken zunächſt ungeflügelten, 
ſpäter auch geflügelten Blattläuſen das Leben. 

Dieſe Einrichtung zu weiterer Verbreitung erinnert an das Schwärmen der Bienen 
und Ameiſen, welches zwar anders zu ſtande kommt, aber demſelben Endzweck, der örtlichen 
Verbreitung der Art, dient. Auf ſolche wunderbare Weiſe leben unſere Blattläuſe den 
ganzen Sommer und Herbſt hindurch, ſolange dieſer ihnen Nahrung bietet. Dann aber 
werden die Ammengeburten ſparſamer, es entſtehen meiſt ungeflügelte größere Weibchen 
und weit vereinzelter kleinere, in der Regel geflügelte Männchen, ſelbſtverſtändlich gleich⸗ 
falls durch lebendige Geburten. Beide nun paaren ſich, und jene legen Eier an die Pflanzen— 

ſtengel oder an andere geſchützte Stellen, je nach der Art. Dieſe eierlegenden Blattläuſe 
ſind wirkliche weibliche Geſchlechtstiere, auch dem inneren Bau nach weſentlich verſchieden 
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von den Ammen und können keine lebendigen Junge erzeugen. Steenſtrup vergleicht 

dieſe Fortpflanzungsweiſe mit derjenigen zahlreicher niederer Tiere, bei denen ſich zwiſchen 
die geſchlechtliche Fortpflanzung eine oder mehrere Formen einſchieben, die geſchlechtslos 

bleiben, ſich auch ſonſt mehr oder weniger von den Geſchlechtstieren unterſcheiden, zugleich 
aber die Fähigkeit einer ungeſchlechtlichen Vermehrung beſitzen. Der berühmte däniſche 
Forſcher hat dieſe Art der Vermehrung bekanntlich unter dem Namen des Generations— 

wechſels in die Wiſſenſchaft eingeführt. Nachdem man aber die Fortpflanzungsweiſe der 

Rinden- und Wurzelläuſe näher kennen gelernt hat, beurteilt man auch diejenige der Blatt: 
läuſe in etwas anderer Weiſe und ſieht in den lebendig gebärenden Formen nicht mehr 
Ammen im Steenſtrupſchen Sinne, ſondern Weibchen, welche ſich ebenſo wie diejenigen 

der verwandten Pflanzenläuſe, hinter denen ſie in der Ausbildung der Geſchlechtsorgane 
allerdings zurückbleiben, durch Parthenogeneſis fortpflanzen, alſo durch Eier, welche die 
im allgemeinen zur Entwickelung notwendige Befruchtung eingebüßt haben. Von dieſem 
Geſichtspunkte aus erſcheint der Entwickelungsgang aller dieſer Schnabelkerfe, ebenſo wie 
derjenige der früher beſprochenen Gallweſpen, als Heterogonie. 

Weil bei den beſprochenen Blattläuſen erſt mit Eintritt der rauhen Jahreszeit die 
Fortpflanzung durch befruchtete Eier ſtattfindet, ſcheint das rauhe Wetter im Zuſammen⸗ 
hange mit dem dadurch entſtehenden Nahrungsmangel auch allein die Veränderung in den 
Verhältniſſen zu bedingen. Für dieſe Annahme ſpricht auch noch der Umſtand, daß in unſeren 
wärmeren Gewächshäuſern die Fortpflanzung durch Eier ausfallen kann, und daß es dem 
Paſtor Kyber zu Anfang dieſes Jahrhunderts gelungen iſt, eine Blattlauskolonie 4 Jahre 
hindurch nur durch „Ammengeburten“ zu erhalten. Auch fehlt es nicht an Beiſpielen, wo 
an beſonders geſchützten Stellen im Freien einzelne Aphis- Au in einem anderen als 
dem Eiſtande überwintert haben. 

Gleich anderen Kerfen, welche ausnahmsweiſe in unzähligen Mengen erſcheinen und 
durch ihre Schwärme die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich lenken, haben auch die zarten 
Blattläuſe dann und wann die Luft wolkenartig erfüllt, ſo die Pappel-Gallenlaus 
(Pemphigus bursarius) am 7. Oktober 1846 in Schweden. Zwiſchen Brügge und 
Gent erſchienen am 28. September 1834 Wolken von Blattläuſen und ließen ſich in Gent 

den folgenden Tag ſcharenweiſe von morgens 7 Uhr bis zum Abend in ſolchen Maſſen 
ſehen, daß das Tageslicht verfinſtert wurde; am 5. Oktober war die ganze Straße von 
dort bis Antwerpen ſchwarz von ihnen. Um dieſelbe Zeit zogen ſie nach Emkloo zu und 
nötigten die Menſchen, zum Schutze Brillen aufzuſetzen und Taſchentücher vor Mund und 
Naſe zu halten. Am 9. Oktober befand ſich Hr. Mooren bei Alaſt mitten in einem 
Schwarm der Pfirſichblattlaus (Aphis persicae), von welcher 3 Tage ſpäter 
zahlreiche Schwärme, durch den Wind nach allen Richtungen hingetragen, auch Brüſſel be— 
rührten. Zwiſchen dem 17. und 21. Juni 1847 ſchwärmte in verſchiedenen Gegenden Eng- 
lands die Bohnenblattlaus (Aphis fabae). Dieſe Beiſpiele mögen als Belege für 
dieſe höchſt merkwürdige, nicht weiter zu erklärende Erſcheinung dienen. 

Was die ſchädlichen Einflüſſe der Blattläuſe auf die Pflanzen betrifft, ſo iſt es klar, 
daß die fortwährende Entziehung der Säfte, namentlich an den jungen und jüngſten Teilen 
ausgeführt, eine Schwächung nicht nur dieſer, ſondern der ganzen Pflanze zur Folge haben 

muß. Durch das geſtörte Wachstum entſtehen Mißbildungen mancherlei Art, ſo das Kraus⸗ 

werden der Blätter, wie wir es beiſpielsweiſe an den Kirſchbäumen, Johannisbeer⸗ 
ſträuchern ꝛc. beobachten können; die Blätter, die Früchte fallen ab, ohne nur annähernd 

zur Reife zu gelangen, in anderen Fällen wird die Rinde oder die Wurzel angegriffen, 
und teilweiſes oder gänzliches Abſterben iſt die unausbleibliche Folge ſolcher Angriffe. 
Neben der Saftentziehung wirken meiſt auch die klebrigen, alle Spaltöffnungen verſtopfenden 
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Auswürfe der Blattläuſe im höchſten Grade nachteilig auf die Pflanzen. Indem jene 
unaufhörlich flüſſige Nahrung aufnehmen, ſcheiden ſie auch reichlich Flüſſigkeit wieder aus. 
Sie ſpritzen dieſelbe als eine ziemlich waſſerhelle, klebrige Maſſe weit von ſich, beſudeln da— 
mit die unter ihnen befindlichen Pflanzenteile, am augenfälligſten die Blätter, welche wie 
mit einem Firnis überzogen erſcheinen. Der Regen löſt dieſen Überzug zum Teil wieder 
auf, führt ihn weiter, verändert ihn wohl auch in ſeiner Farbe, ſo daß er z. B. am Eichen— 

gebüſch als ſchwarze Flecke zur Erſcheinung kommt, unter allen Umſtänden aber für die 
Blätter die notwendige Wechſelwirkung derſelben mit der umgebenden Luft mehr oder 
weniger lahm legt. Alſo hierdurch, nicht durch die tauſenderlei herbeigelockten Immen 
und anderen ſüßmäuligen Kerfe, unter denen die Ameiſen am häufigſten wiederkehren, 
erwächſt den verlauſten Pflanzen der Nachteil. Dieſe allbekannte Erſcheinung, welche ſtets 

von den Blattläuſen (mit Beihilfe der Schildläuſe) herrührt, ſelbſt wenn dieſelben als 
höher ſitzend überſehen werden, iſt als Honigtau bezeichnet worden. 

Die auf die eben geſchilderte Weiſe unmittelbar oder mittelbar von den Blattläuſen 
beeinträchtigten Gewächſe bieten in dieſem unnatürlichen Zuſtand eine Pflanzſtätte für die 
mit der Luft fortgeführten Pilzſporen. Dieſelben bleiben dort kleben, finden die Bedingungen 
zu ihrer Weiterentwickelung und erzeugen die verſchiedenen Pilzkrankheiten, welche als Roſt, 
Brand ꝛc. bezeichnet werden. Obſchon nicht behauptet werden ſoll, daß dieſe Pilzkrank— 
heiten alle durch Blattläuſe vermittelt ſeien, ſo befördern doch Blattläuſe entſchieden manche 
Formen derſelben. Ob ein Pilzüberzug von weißer Farbe von dieſem als Meltau be— 
zeichnet worden iſt, während ein anderer die wolligen Überreſte gehäuteter Blattläuſe als 

ſolchen anſah, wollen wir dahingeſtellt ſein laſſen, ſchließlich aber noch auf die gediegene 
Unterſuchung über „Honigtau, biologiſche Studien an Pflanzen und Pflanzenläuſen“ von 
M. Büsgen (Jena 1891) aufmerkſam machen. 

Eine geringe Anzahl kleiner Schnabelkerfe könnte man der Körpertracht nach für die 
früher zur Sprache gebrachten Holzläuſe halten, ſolange man ihre Mundteile außer acht 
läßt. Dieſelben zeigen aber den die Ordnung charakteriſierenden Schnabel und befähigen 
nicht, wie dort, zum Beißen. Beide Geſchlechter erfreuen ſich der Flügel und zum Springen 
geeigneter Hinterbeine. Auf dem Scheitel ſtehen drei Nebenaugen weit auseinander, zwei 
Fußglieder und Haftlappen zwiſchen den Klauen kennzeichnen die nur mäßig langen 
Beinchen. Das Springvermögen läßt keine Verwechſelung mit den vorigen zu und die 

längeren Fühler ebenſowenig mit den folgenden ſpringenden Zirpen. Dieſe Blattflöhe 
(Psyllidae) ſaugen gleichfalls Pflanzenſäfte, und ihre Lärvchen, deren Beine noch kürzer 
und deren Fühler ungegliedert ſind, bringen nicht ſelten Mißbildungen an ihrer Futter— 
pflanze hervor. Am verbreitetſten finden ſich die beiden Gattungen Livia und Psylla. Jene 
erreicht in ihren Fühlern, deren dickes Grundglied ſo groß wie die folgenden zuſammen— 
genommen iſt, die Körperlänge noch nicht und hat flache Augen. In dem 2,25 mm meſſen— 
den braunen, an Kopf und Mittelleib roſtgelben Binſenfloh (Livia juncorum) findet 
ſie ihren Vertreter für Deutſchland. Dieſes Tierchen, welches außerdem in der Mitte weiße, 
an der Spitze ſchwarze Fühler auszeichnen, lebt in den Blüten der gegliederten Binſe 
(Juncus articulatus oder lamprocarpus) und überwintert unter Laub; hierauf paart es ſich, 
das Weibchen beginnt im Mai mit dem Legen der Eier, braucht lange Zeit dazu, die den: 

ſelben entſchlüpften Larven entwickeln ſich ſehr . ſo daß die jüngeren in den Miß— 
bildungen der Binſen überwintern. 
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Die andere Gattung Psylla kennzeichnen die borſtigen Fühler von mindeſtens Leibes⸗ 
länge, die runden, vorquellenden Netzaugen und häutige klare Vorderflügel, welche ſich bei 
Livia meiſt etwas derber als die hinteren zeigen. Der Ginſter-Blattfloh (Psylla 

genistae), welcher ſeine Gattung hier in ſechsfacher Ver⸗ 
größerung vergegenwärtigen möge, hat einen zweihöckerigen 
Vorderkopf, bräunliche Streifen in den Flügelfeldern und 
eine lichtgrüne Körperfarbe; er lebt, wie der Name andeutet, 
auf dem Ginſter. — Auch Birn- und Apfelbäume haben ihre 
Flöhe. Der Birnſauger (Psy lla pyri) beſchmutzt mit 
ſeinen Auswürfen die Blattſtiele und Zweige wie mit einem 

von Ameiſen geſuchten, klebrigen Saft; der Apfelſauger (Psylla mali) findet ſich im 
Herbſte auf ſchon gelb werdenden Apfelblättern als vollkommenes Inſekt, während die Larve 
an Blütenſtielen und Knoſpen ſaugt. In den letzten Jahren iſt dieſe Familie von Reuter, 
F. Löw u. a. eingehender behandelt und in weit zahlreichere Gattungen zerlegt worden. 

Ginſter-Blattfloh (Psylla genis- 

tae). Sechsmal vergrößert. 

Die nächſte Reihe der Schnabelferfe, die Zirpen oder Cikaden (Cicadina, Homo- 
ptera), empfing, ſo mannigfach die Arten in ihrer Körpertracht auch ſein mögen, in den 
kurzen, immer mit einer Borſte endenden, leicht zu überſehenden Fühlern, in dem weit 
nach hinten gerückten, dicken Schnabel und in den vier gleichartigen oder ungleichartigen 
Flügeln ſowie in der aus Pflanzenſäften beſtehenden Nahrung ihre gemeinſamen Merk: 
male und unterſcheidet ſich in dieſer letzten Beziehung inſofern weſentlich von den bis— 
herigen Ordnungsgenoſſen, als ſie nie durch Feſtſaugen dieſelbe Stelle einnimmt, ſondern 
hier oder da den Schnabel einbohrt und nur ſelten in Geſellſchaften zuſammengedrängt 
einer Pflanze läſtig wird. Die kleinſten, zum Teil winzigen Arten trennt man von 
den übrigen als beſondere Familie der Kleinzirpen (Cicadellidae) unter folgen⸗ 
den gemeinſamen Merkmalen ab: der frei vortretende, mit dem Scheitel nach oben, mit 
der breiten Stirn nach vorn gerichtete Kopf trägt vor den Augen außer der Endborſte 
zweigliederige Fühler und zwei oder keine Nebenaugen. Der in der Regel einfache erſte 
Bruſtring reicht nach hinten nur bis zum Schildchen des zweiten, läßt dieſes alſo unbe— 
deckt. Lederartige Vorderflügel und in den Schienen verlängerte, zum Springen befähigende 

Hinterbeine vervollſtändigen den Charakter dieſer flinken, meiſt aus dem Sprung in den 
Flug übergehenden Tierchen, welche in zahlreichen Arten Europa bewohnen. Kein einziges 
von allen rechtfertigt den Namen „Zirpe“, da alle ihre kurze Lebenszeit lautlos verbringen. 

Zu den zierlichſten in Zeichnung und Geſtalt gehören die zahlreich in Nordamerika, 

Nordaſien, beſonders aber in Europa vertretenen, 3 mm kaum überſchreitenden Blind⸗ 
köpfe (Typhlocyba), fo genannt, weil die Nebenaugen nicht fehlen, ſondern 
überſehen worden ſind. Ihr Körperumriß erſcheint ſchmal und ſchlank, keilförmig von 
vorn nach hinten zugeſpitzt, der Scheitel ragt etwas vor, rundet ſich aber ab, die Stirn 

wölbt ſich leicht und verſchmilzt mit den Nachbargegenden. Bei aller Derbheit ſind die 
Vorderflügel ungemein zart und die langen Hinterſchienen kräftig beſtachelt. Manche Arten 
kommen maſſenhaft auf einer Pflanze vor, wie beiſpielsweiſe die Roſencikade (Typhlo- 

cyba rosae) auf Roſenſtöcken. Man ſieht die Tierchen als bleich zitronengelbe, hinten 
braune Strichelchen ruhig daran ſitzen; wird der Buſch aber erſchüttert, ſo ſchnellen alle 

herunter, umkreiſen fliegend ihren Wohnplatz und laſſen ſich alsbald wieder auf demſelben 

nieder. Im Sonnenſchein unternehmen ſie dieſe aus dem Sprung in den Flug über⸗ 
gehenden Bewegungen zur Kurzweil aus freien Stücken. Das Weibchen hat, wie bei allen 
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anderen, eine an der Bauchſpitze ſichtbare Legröhre, bohrt mit ihr in das junge, weiche 
Holz, beſchenkt es mit Eiern und verurſacht hierdurch allmähliche Anſchwellung. Die kleinen 
Lärvchen bleiben im Holze verſteckt, nähren fi vom zufließenden Saft, erhalten nach 
mehreren Häutungen Flügelſtümpfe und machen ſich erſt durch den Gebrauch der voll— 
kommen entwickelten Flügel in der eben angeführten Weiſe bemerklich, und zwar zweimal 
im Jahre. 8 | 

Die Walzencikaden (Tettigonia) zeichnen ſich durch eine blaſig aufgetriebene 
Stirn, eine lange Fühlerborſte, quere Hinterhüften, dreikantige, dicht bedornte Hinterſchienen 

ſowie durch die langen, ſchmalen Flügeldecken 
aus. Von den mehr als 400, vorherrſchend im 
ſüdlichen Amerika vorkommenden Arten erblicken 
wir die vierpunktige Walzencikade (Tetti- 

sonia quadripunctata) nach innen auf 
dem Blatte unter der Paſſionsblume unſeres 
Gruppenbildes „Ausländiſche Zirpen“. T. viri- 
dis iſt in Europa ſehr weit verbreitet und 

lebt auf feuchten Wieſen. 
Auf hohem Eichengebüſch wohnt als größte 

deutſche Art, vom September ab im vollkom- 
menen Zuſtande, die Ohrenzirpe (Ledra 
aurita, Fig. 1 und 2). Die ohrenartig empor⸗ 
gezogenen Seitenränder des Halsſchildes (Fig. 2) 
und der ſcheibenartig erweiterte, an den Seiten 
ſchneidig hervortretende Kopf verleihen der düſter 
rindenartig gefärbten Kleinzirpe ein eigentüm⸗ 
liches Anſehen. Die ſtark beſtachelten Hinter: 
ſchienen ſind nach außen ſcharfkantig erweitert 
und ihre Hüften in die Quere gezogen. Die 
Larve erſcheint ſehr plattgedrückt. Südaſien 
und Neuholland weiſen noch mehr Gattungs— 
genoſſen auf. | ä 

Höchſt eigentümlich geſtaltet ſich das Lar— 
venleben der Schaumeikade (Aphrophora „ _ 

spumaria, Fig. 3), indem ſie „die thränen⸗ e d von oben, 2) von 0 

den Weiden“ oder an einigen Wieſenpflanzen, Seite. 3) Schaumcikade (Apkrophora spumaria), 
dekucks⸗Lichtnelke (Lxchnis cel , 2 b ſchwach vergröhen. 
flos cuculi) und dem Bocksbart (Tragopogon 
pratense), den ſogenannten Kuckucksſpeichel zur Aufführung bringt. Im Herbſt hatte 

das Cikadenweibchen mittels ſeiner langen, in einer Bauchſpalte verborgenen Legſcheide 
die Eier zwiſchen Rindenritze, bei letzteren Pflanzen wahrſcheinlich an den Wurzelſtock ver— 
ſenkt. Dieſen entſchlüpft im nächſten Frühjahr eine grüne, nach hinten zugeſpitzte, am 
Bauche abgeplattete Larve, welche die betreffende Futterpflanze anſticht, um ſich zu ernähren. 

Die durch ihren Körper gegangenen Säfte derſelben erſcheinen nicht wie bei den Blatt— 
läuſen als kleine, klebrige, andere Weſen anlockende Tröpfchen, ſondern als weißer Schaum, 
wie ihn Seife oder Speichel hervorbringen, dazu beſtimmt, andere Kerfe und feindlich ge— 
ſinnte Vögel abzuhalten, indem er die Larve vollſtändig einhüllt. Sitzen ihrer viele auf 
einer alten Weide bei einander, ſo fließen die zahlreichen Schaumbläschen in Tropfen zu— 

ſammen, träufeln herab und „die Weiden thränen“, beſonders wenn ein wolkenloſer 
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Himmel warmes trockenes Wetter verkündigt. Erſt wenn die Larve ihre Häutungen beſtan⸗ 
den hat, kommt ſie unmittelbar vor der letzten aus ihrer Umhüllung hervor und treibt ſich 

auf Gebüſch und benachbarten Gräſern umher, jene aber verſchwindet durch Eintrocknen. 

Die Schaumzirpe erſcheint in Wirklichkeit nach hinten mehr zugeſpitzt als auf unſerem 

Bilde, wo ihr die Flügeldecken klaffen, von Farbe gelbgrau, mit Ausnahme von zwei un⸗ 
beſtimmt abgegrenzten lichten Streifen auf jeder Flügeldecke. Sie und die übrigen Gattungs⸗ 
genoſſen charakteriſieren der dreiſeitige, durch eine ſcharfe Kante von der mäßig gewölbten 
Stirn getrennte Scheitel, ein ſiebeneckiges Halsſchild, die kurz kegelförmigen Hinterhüften 
ſowie die walzigen, mit drei kräftigen Dornen bewehrten Schienen. — Eine einfarbig gelb- 
graue, etwas geſtrecktere Art, die Weidencikade (Aphrophora salieis Fallens oder 
la crymans Eversmanns), bringt an den Weiden im Orenburgiſchen dieſelbe Erſchei— 
nung hervor, wie die abgebildete in Deutſchland, und auf Madagaskar ſitzt wieder eine 

andere Art an den Maulbeerbäumen, von welchen bei brennendem Sonnenſchein ein förm—⸗ 

licher erquickender Regen herabträufeln ſoll, indem ſich die Larven klumpenweiſe rund um 
die ſtärkſten Schößlinge feſthalten. 

Bei den Stirnzirpen, Schnellzirpen (Cercopis), greift die aufgetriebene Stirn 

über den Vorderrand des dadurch gekürzten, im Mittelgrübchen die Nebenaugen bergenden 
Scheitels. Am Halsſchild, welches vorn zwei Eindrücke kennzeichnen, zählt man nur ſechs 
Ecken, weil es am kleinen Schildchen nicht winkelig einſpringt. Wegen der ziemlich breiten, 
bunten Flügeldecken erſcheinen die Zirpen weniger geſtreckt als andere. Ihre Hinterhüften 
treten kurz kegelförmig heraus, und von den kantigen Schienen werden die hinterſten am 
Ende von Borſten umkränzt. Zahlreiche Arten dieſer Zirpen breiten ſich über alle Erd— 
teile aus, unter ihnen die größten der ganzen Familie über den heißen Gürtel. Links 
auf dem Orangenblatt unſeres Gruppenbildes iſt die doppelt bandierte Stirnzirpe 

(Cercopis bivittata) aus Java dargeſtellt. Sie iſt glänzend ſchwarz und an jeder 
ihrer Flügeldecken mit weißen Querbinden geſchmückt. — Es bedarf jedoch nicht einer Reiſe 
nach fernen Ländern, um Vertreter dieſer Gattung in der Natur beobachten zu können. 
Ein zierliches Tierchen von kaum 10 mm Länge belebt ſtellenweiſe die Gebüſche des hüge⸗ 
ligen Deutſchland. Es ſitzt ruhig auf der Oberſeite der Blätter und leuchtet weithin durch die 
drei blutroten Flecke auf jeder feiner Flügeldecken; kommt man ihm aber zu nahe, fo ver: 
ſchwindet es durch einen mächtigen Sprung und zwar um ſo eiliger, je ſchöner ſein Ge— 
wand in der Sonne erglänzt. Die Art führt mit Recht den Namen der blutfleckigen 
Stirnzirpe (Cercopis sanguinolenta), hat aber noch manche ihr ſehr ähnliche 
Schweſtern, darum ſei zu ihrer Charakteriſtik noch bemerkt, daß der vorderſte der Blutflecke 
die Wurzel einnimmt, der folgende, runde und kleinſte die Mitte, während der hinterſte 
als Binde über die ganze Fläche reicht. 

Andere Arten, durchſchnittlich nicht größer als die bereits beſprochenen und meiſt 
eintöniger in der grünen oder düſteren Färbung des Körpers, hat man zu der Fa— 
milie der Buckelzirpen (Membracidae) vereinigt, weil ihr Halsſchild in den mannig⸗ 
fachſten Geſtaltungen den übrigen Körper überwuchert und durch Auswüchſe und Anhängſel, 

oft der ſonderbarſten Art, als der am meiſten entwickelte Körperteil auftritt. Der Kopf 
rückt dadurch bei allen nach unten, eine ſcharfe Sonderung zwiſchen Scheitel und Stirn, 
wie bisher, fällt weg, indem beide miteinander verſchmelzen; zwiſchen den Netzaugen ſtehen 
zwei Punktaugen, und die ſehr kurzen Fühler verſtecken ſich unter dem Stirnrande. Häufig 
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bleiben die Vorderflügel ebenſo dünnhäutig und durchſichtig wie die Hinterflügel, entſchieden 
immer da, wo ſie durch die Verlängerungen und Ausſchreitungen des Halsſchildes voll— 
kommen unſichtbar geworden ſind. Die kurzen Mittelhüften ſtehen nahe beiſammen, und 
die hinterſten ſind in die Quere gezogen. Die Buckelzirpen ſpringen, aber zirpen nicht, 
gleich den vorigen, und breiten ſich faſt ausſchließlich über das mittägige Amerika aus. 

Die durch weiße Seidenbehaarung mattſchwarze gehörnte Dornzirpe (Centrotus 
cornutus) gehört einer durch ihre Verbreitung über alle Erdteile unter den Buckelzirpen 
einzig daſtehenden Gattung an und findet ſich während des Herbſtes in Deutſchland nir— 

gends ſelten, am liebſten auf Haſelgebüſch, und ſoll bei Trieſt unter dem Namen „Wein— 

teufel“ den Reben mitunter ſchädlich werden. Sie ſendet ihr an den Schultern kurz gehörntes 
Halsſchild in einem Fortſatz wellenförmig über den Rücken bis zur Hinterleibsſpitze, der— 
artig, daß es über die inneren Flügelränder hinläuft und, von der Seite geſehen, zwei 
Durchſichten geſtattet. Alle vier Flügel ſind getrübt und dünnhäutig. Die langen, drei— 
ſeitigen, am Rand gezahnten Schienen hat dieſe Art vor denen anderer Länder voraus, 
die Gattung aber erkennt man an der hier vergegenwärtigten Form; bemerkt ſei nur noch, 
daß die Fortſetzung des Halsſchildes 
zwar über das Rückenſchildchen hinweg— 
geht, dieſes aber ebenſowenig bedeckt 
wie die Wurzel der Flügeldecken. Die 
bunt gefärbten Larven tragen kurze 

Stacheln auf der Rückſeite des Körpers. 
Bei den Knotenzirpen (Hetero- 

notus), einer nurin Südamerika vorkom— 
menden Gattung, läuft das Halsſchild in 
ſeiner hinteren Verlängerung als ver— 
ſchieden geformteund verzierte, hohle Wal— 

zenanlage oder als Blaſe über den Rücken Gehörnte Dornzirpe (Centrotus cornutus). Schwach 

hin, bedeckt deſſen Schild vollkommen vergrößert 
und bringt die wunderlichſten Formen 
hervor, von denen eine auf unſerem Gruppenbild in der mittelſten der drei oberſten Fi— 
guren vorgeführt iſt. Die netzaderige Knotenzirpe (Heteronotos reticulatus), 

welche man daſelbſt erblickt, ſchwillt an ihrem netzartig punktierten Halsſchildgebilde in der 
Mitte und am Ende knotig an und läuft hier in drei Dornenſpitzen aus. Vorn wird es 
durch fünf weiße Längsſtriemen gezeichnet, deren drei mittlere ſich bis zum Kopfe erſtrecken 
und daſelbſt vereinigen. Die einzelnen Knoten führen einen in der Mitte unterbrochenen 
Querſtrich und die drei Dornen Spitzen von weißer Färbung. Die bis auf den braunroten 
Vorderrand durchſichtigen, am Innenwinkel ausgeſchnittenen und von gegabelten 
Adern durchzogenen Flügeldecken verbergen den ſchmutzig rotbraunen Hinterleib. Bei 
anderen Arten geſtaltet ſich die wunderbare Rückenverzierung wieder anders. 

Wie eine Schlange, welche ſich in den Schwanz beißen will, nähert ſich das vordere 
dem hinteren Ende des breit gedrückten Halsſchildes bei der matt ſchwarzen Hypsauchenia 
balista, welche ich die Schlangenzirpe nennen möchte. Sie iſt die oberſte in unſerem 

Gruppenbild und lebt in Kolumbien; eine ſehr ähnliche Art, welche in Braſilien heimiſch 
iſt, unterſcheidet ſich durch einen Doppelknoten, welcher ſich mitten auf der wagerechten 
Stelle des Halsſchildes nach deſſen vorderer Spitze hin auftürmt. Man kann alle dieſe 
ſonderbaren Auswüchſe eben nur für Verzierungen erklären, welche in ähnlicher Weiſe bei 
den Blätterhörnern unter den Käfern bereits früher zur Sprache kamen, hier aber als 
Gebilde der kühnſten Phantaſie alles Maß überſchreiten. 
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Die ſüdamerikaniſchen Helmzirpen (Membracis), an hundert der Artenzahl nach, 
erheben ihr Halsſchild meiſt hoch nach oben zu faſt ſchneidiger Kante und erſcheinen daher 
von den Seiten her ungemein zuſammengedrückt; weiße, gelbe oder rote Bänder durch 

ziehen jenes auf die verſchiedenſte Weiſe; überdies ſind bei ihnen die Vorderſchienen ellip⸗ 
tiſch erweitert und die Hinterſchienen mit ſtarken Dornen bewehrt. Wir ſehen auf unſerem 

Gruppenbild, oben rechts, auf der Knoſpe der Paſſionsblume ruhend, die hohe Helm— 
zirpe (Membracis elevat a), deren matt ſchwarze helmartige Erhebung vorn und hart 
an der Spitze weiß gezeichnet iſt. Bei anderen Arten findet vorn keine einfache Abrun⸗ 
dung ſtatt, ſondern ein zahnartiger Vorſprung. Man könnte die Membracis eruenta, 
welche am äußerſten Ende links auf der offenen Blüte ſitzt, die Phrygiſche Mütze nennen, 
auch bei ihr iſt der Verlauf der roten Zeichnungen aus der Abbildung erſichtlich. 

Die beiden kleinen Stiere unter dem oberſten Dreiblatte der Buckelzirpen gehören einer 
und derſelben Art an, welche unter dem Namen der Stierzirpe (Hemiptycha punc- 
tata) paſſieren mag und die größte der ganzen Familie ſein dürfte; ſie iſt braun gefärbt 

und verdeckt mit dem ſtattlich gehörnten, durchaus grünlich punktierten Halsſchilde die 

Innenränder der getrübten, etwas braunſtriemigen Vorderflügel, was bei keiner der vor- 
angegangenen der Fall war; überdies fallen hier die Hinterfüße nicht durch ihre Verkür⸗ 
zung auf, wie bei den nächſt verwandten Nabelzirpen (Umbonia), wo ſich meiſt auf 
der Mitte des Halsſchildes ein Dorn erhebt. — Außerdem kommen noch zahlreiche Gat⸗ 
tungen vor, bei denen das Halsſchild die Vorderflügel vollkommen verſteckt. Die ange- 
führten müſſen jedoch genügen, um den in der Familie herrſchenden SER ahnen 
zu laſſen. 

Wie bei den Buckelzirpen der Vorderrücken, ſo ſpielt bei der folgenden Familie, den 
Leuchtzirpen (Fulgoridae), der Kopf die Hauptrolle und bedingt für eine große An- 
zahl ihrer Mitglieder die Körpertracht, wird aber nirgends zur Licht ſpendenden Laterne, 
wie man vorzeiten allgemein geglaubt hat. Obſchon dieſe Kerfe weder an irgend einer 
Stelle ihres Körpers leuchten, noch zirpen, ſo hat man doch, vielleicht aus einer gewiſſen 

Pietät, den obigen Familiennamen beibehalten. Wird doch die bekannte Erdbeere ihren 
alten Namen fortführen, obſchon ſie die Pflanzenkundigen längſt aus der Zahl der Beeren 
geſtrichen haben, und jo noch manch anderes Gebilde, das man nach ſeiner Taufe rich⸗ 
tiger erkannte und gern anders benannt haben würde, wenn nicht die Macht der Gewohn⸗ 
heit auch das Beſſerwiſſen beherrſchte. Die Bildung des Kopfes, deſſen Ausſchreitungen 
nicht allen Leuchtzirpen zukommen, unterſcheidet ſie doch ſämtlich von den übrigen Zirpen 
dadurch, daß alle ſeine Teile: Scheitel, Stirn, Wangen, durch ſcharfe Leiſten voneinander 
getrennt werden und er da, wo keine beſonderen Umbildungen dieſen Grundcharakter ver: 
wiſchen, das Eckige als ſolchen zur Schau trägt. Neben jedem der kleinen Netzaugen ſteht 
nach innen ein Punktauge, ſofern dieſe nicht gänzlich fehlen, und unterhalb, an der Wange, 
jederſeits der kleine, leicht überſehbare Fühler. Keine Anhängſel oder Wucherungen verändern 
hier das einfache Halsſchild. Die Vorderflügel, bei den einen dünnhäutig, wie die Hinter⸗ 

flügel, bei den anderen derber als dieſe und bei noch anderen mit ihnen zugleich leder— 
artig und bunt gefärbt, ſind an ihrer Wurzel ſtets von einem Schüppchen bedeckt, welches 
den Buckelzirpen mindeſtens in allen Fällen fehlt, wo das Halsſchild deren Wurzel oder 
ganze Fläche bedeckt. Die verlängerten Mittelhüften ſtehen weit auseinander, alle Schienen 
ſind dreikantig, häufig bedornt und die hinterſten mit einem Stachelkranz an der Spitze 
gekrönt. Viele Leuchtzirpen ſondern zwiſchen den Ringen des Hinterleibes einen ſchnee— 
weißen, wachsartigen Stoff aus, welcher dieſen als Reif überzieht, oder bei größerer Fülle 
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in fadenförmigen Strängen einen Endſchopf bildet, ſich auch wieder erneuert, wenn er ab— 
gerieben wird, wie ſolches in ähnlicher Weiſe ſchon bei den Blattläuſen zur Sprache kam. 
Auch die Leuchtzirpen gehören überwiegend den heißen Gleicherländern an und werden 

durch nur wenige, zwar zierliche, aber infolge ihrer Kleinheit unſcheinbare Arten in Europa 
vertreten. 

Dahin gehört die gerippte Miniercikade (Cixius nervosus, Fig. 1), ein 717mm 
langes, braunes, an den Kopfrändern gelbes und an den durchſichtigen Flügeln braun 
geflecktes und punktiertes Tierchen. Der ſchmale, mit Nebenaugen verſehene Scheitel, die 
rautenförmige, hochumrandete und von einer 2 

Längsleiſte halbierte Stirn und die wie ein a 
Knöpfchen unter den glotzenden Augen hervor: 
tretenden Fühler kennzeichnen den Kopf, die 
Rautenform den Bruſtrücken und gabelförmig 
geteilte Adern die den länglich dreieckigen Kör— 
per weit überragenden Flügel. Es gibt in 
Deutſchland noch einige ſchwer zu unterſchei— 
dende Arten dieſer Gattung, welche Bur— 

meiſter durch weibliche Endung in Cixia ums 
getauft hat. Sie war früher mit Flata ver: 
einigt, deren Arten jedoch, manche der großen 
bunten Flügel wegen gewiſſen Schmetterlingen 
gleichend, andere beſonders ſtark bereift, nur 
zwiſchen den Wendekreiſen anzutreffen ſind. 
So liefert beiſpielsweiſe die geſäumte Mi⸗ 
niercikade (Flata limbata) das ſoge⸗ 

nannte weiße Chinawachs. 
Der europäiſche Laternenträger 

(Pseudophana europaea, Fig. 2), ein 

8,75 mm langes, grasgrünes Zirpchen, deſſen Ie udrz 
durchſichtige Flügeldecken von gleichfalls grünem I 

Geäder durchzogen werden, iſt der einzige euro⸗ 1) Gerippte Miniercikade (Cixins nervosus). 2) Eu⸗ 

päiſche Vertreter einer Gattung, welche, außer ropäiſcher Laternenträger (Pseudophana euro- 
in Neuholland, allerwärts vorkommt, und deren be vergrößerter Boh dergtoher „ 
übrige Arten faſt alle durch ihr grünes Ge— 
wand mit der unſerigen übereinſtimmen. Ein kegelförmig vortretender Kopf mit um— 
leiſtetem, von einem Längskiel durchzogenem Scheitel und mit gleichfalls umleiſteter, von 
drei Kielen durchſchnittener Stirn zeichnet die Gattung aus. Der europäiſche Laternen— 
träger findet ſich auf trockenen, beſonders an Schafgarbe und Wucherblumen reichen Wieſen 
und auch an anderen graſigen Stellen hier und da in Deutſchland. Er wurde bei Leip— 
zig und Halle, von mir bei Naumburg und von einem Freunde an der nordöſtlichen 

Grenze der Provinz Sachſen einzeln aufgefunden, kommt aber weiter nach Süden häu— 
figer vor. 

Die Gattung Fulgora liefert die anſehnlichſten und vollendetſten Formen, einen chi— 
neſiſchen Laternenträger (Fulgora candelaria), welcher ſich mit ſeinem ſäbel— 

förmig vorgeſtreckten Kopfe rechts auf dem Orangenblatt unſeres Gruppenbildes vorſtellt. 

Der Körper iſt mennigrot, etwas dunkler und mehr ziegelrot jeder der oreit ſchwarz beſpitzten 

Hinterflügel, während die lichten Zeichnungen auf dem ſpangrünen Untergrund der Decken 
eine gelbe Färbung annehmen. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 41 
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Der ſurinamiſche Laternenträger (Fulgora laternaria), aus Abbildungen 

hinreichend bekannt, fällt durch die mächtige, hinter der Mitte ihrer Oberfläche ſattelartig 
eingedrückte Keule auf, zu welcher Scheitel und Stirn angeſchwollen find. Die 7,8 em 
meſſende, grünlichgelbe Zirpe verzieren ſchwarze Zeichnungen, vor allen in der breit ge— 
rundeten Außenecke des beinahe zweilappigen Hinterflügels in Form eines ſchönen, großen 
Augenfleckes. Kreideweiße Ausſchwitzungen haften reichlich am Hinterleib, ſparſamer 

an dem Kopffortſatz. An das Leuchtvermögen dürfte heutigestags kein Forſcher mehr 
glauben und ebenſowenig die Anſicht der Braſilier teilen, welche das Tier unter dem 

Namen Jitirana Boia für äußerſt giftig halten und ihm ſorgfältig aus dem Wege gehen. 

Die Singzirpen (Stridulantia, Cicadidae) endlich rechtfertigen einigermaßen 
wenigſtens die deutſche Bezeichnung der ganzen Reihe; denn ihre Männchen bringen Töne 
hervor, welche als Geſang, Gezirp, Geſchwirr, Geknarr, kurz in der verſchiedenſten Weiſe 
vom Ohr des Hörers aufgefaßt werden können. Wahrhaftig poetiſch geſtaltet ſich die Auf— 
faſſung bei den alten Griechen. Nach einer ihrer Sagen hatten ſich zwei Tonkünſtler, 
Eunomus und Ariſton, in einen Wettſtreit eingelaſſen. Eine Cikade flog zu dem erſteren, 

ſetzte ſich an Stelle einer geſprungenen Saite auf ſeine Harfe und verſchaffte ihm den Sieg. 
Daher galt den Griechen eine auf einer Harfe ſitzende Cikade als das Sinnbild der Muſik. 
Ihre Dichter verherrlichten die Tierchen in ihren Geſängen und prieſen ſie als die glück— 

lichſten und unſchuldigſten Geſchöpfe. So widmete ihnen Anakreon ſeine 43. Ode, welche 

Ramler wiedergibt wie folgt: 

„Glücklich nenn' ich dich, Cikade! Und die Sterblichen verehren 

Daß du auf den höchſten Bäumen, Dich, des Sommers holden Boten; 

Von ein wenig Tau begeiſtert, Und es lieben dich die Muſen, 

Ahnlich einem König, ſingeſt. Und es liebt dich Phöbos ſelber; 
Dein gehöret all' und jedes, Er gab dir die klare Stimme; — 

Was du in den Feldern ſchaueſt, Auch das Alter dich nicht dränget, 

Was die Jahreszeiten bringen; Seher, Erdgeborene, Sänger, 
Dir ſind Freund die Landbewohner, Leidenlos, ohn' Blut im Fleiſche — 

Weil du keinem lebſt zuleide. Schier biſt du den Göttern ähnlich!“ 

Weniger zart erſcheint die Glücklichpreiſung von ſeiten des Xenarchos aus Rhodos, 
wenn er ſagt: | 

„Glücklich leben die Cikaden, 

Denn ſie haben ſtumme Weiber.“ 

Virgil hatte weniger Sinn für die Cikaden, denn er ſeufzte über ihre Töne, welche 
durch das Gebüſch „gellen“, und Berichterſtatter ſpäterer Zeiten waren ebenſowenig von 
ihnen erbaut. Wenigſtens geht dies aus den Worten Shaws hervor, welche annähernd 
alſo lauten: „In den heißen Sommermonaten verurſachen beſonders vom Mittag an bis 

gegen Abend die Cikaden ein ſo unbändiges Gezirp und einen ſo unangenehmen Lärm, 
daß die Ohren davon gellen. Sie ſind in dieſer Hinſicht die läſtigſten und unverſchäm⸗ 
teſten Kerfe, welche, auf einem Zweige ſitzend, oft 2 oder 3 Stunden ohne Aufhören fort: 

queilen und das Nachdenken oder die kurze Ruhe ſtören, denen man ſich in dieſen heißen 
Himmelsſtrichen (Berberei) um dieſe Stunden zu überlaſſen pflegt. Die Tettix der Griechen 

muß einen weſentlich anderen, ſanfteren und ohne Zweifel melodiſcheren Laut gehabt haben, 
ſonſt könnten Homers vortreffliche Redner, welche man mit den Cikaden verglichen hat, 
nichts anderes als laute, ſchwatzhafte Schreier geweſen fein.” So weit Shaw. Es gilt 

hier genau dasſelbe, was bereits früher von unſeren heimiſchen Grashüpfern geſagt wurde: 
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jede Art ſpielt ihre Weiſe auf, von der Menge der Muſikanten, der zeitweiligen Stim— 
mung und der muſikaliſchen Bildung des Hörers hängt der Eindruck ab, welchen das Kon— 
zert auf ihn hervorbringt. Man nannte die Cikade, wie eben erwähnt, Tettix, welche Be— 
zeichnung die heutigen Forſcher den kleinen Dornheuſchrecken beigelegt haben, und hielt ſie 
ihres Geſanges wegen in Käfigen, verſpeiſte ſie aber auch; denn Ariſtoteles bemerkt, daß 
die Cikadenlarven am wohlſchmeckendſten ſeien, bevor ihre Hülle platzt, daß anfangs die 

Männchen, ſpäter die mit Eiern angefüllten Weibchen beſſer ſchmeckten. 

Lernen wir jetzt das muſizierende Werkzeug ſelbſt kennen, von dem ſchon die Alten 
eine Ahnung hatten, wenn Ariſtoteles meint, daß die Töne vermittelſt eines, an einem 
Leibesringe ausgeſpannten Häutchens durch Zuſammenpreſſen der Luft erzeugt würden, 
und Aelian ſagt: „Andere Singvögel ſingen, wie der Menſch, mit dem Munde, die Cikaden 
aber mit den Hüften.“ Zwei große, lederartige Schuppen, welche dem Hinterbruſtbein 

ohne Einlenkung angewachſen ſind, nehmen den ganzen Bauch in ſeinem Wurzelteil ein. 
Jede derſelben bedeckt eine große, im Grunde von zarter Trommelhaut geſchloſſene Ring— 
öffnung des erſten Hinterleibsgliedes. Oben an der Außenſeite eines jeden Ringes ſetzt 

ſich nach dem Rücken desſelben hin ein horniger, mehrfach mit den inneren Wandungen 
verwachſener Rahmen an, welcher eine feſtere, längsfaltige Haut ſpannt. Nach außen 
ſchützen dieſes Organ die Seitenflügel des auf dem Rücken vorn dreilappig auslaufenden 
Ringes, ohne es zu berühren. Am Grunde jener erſtgenannten Deckſchuppen, unter den 
angezogenen Hinterſchenkeln verborgen, liegt nun jederſeits das Luftloch als eine ſehr lange, 
mit Wimpernhaaren beſetzte Spalte. Im ſteifen Chitinrand ſind die Stimmbänder an— 
gebracht, deren Innenränder durch eingepreßte Luft in tönende Schwingungen verſetzt werden. 
Dieſem auf die angegebene Weiſe in eine Stimmritze umgewandelten Luftloch gerade 
gegenüber liegt die Trommelhöhlung mit dem eingerahmten Faltenhäutchen. Durch das 
Ein= und Ausatmen der Luft werden mithin die Stimmbänder in tönende Bewegung ver: 
ſetzt und das muſchelförmige Häutchen im Rahmen wie das Trommelfell im Grunde der 
großen Höhle hallen die bedeutend verſtärkten Töne wider. Bei den Fliegen wurde früher 
im ſogenannten „Brummringe“ eine ganz ähnliche Einrichtung beſprochen. Die Weibchen 
bedürfen des Trommelapparats nicht, für ſie reicht es aus, die Locktöne der Männchen 
zu vernehmen; dies können ſie auch, wie aber, weiß man noch nicht. In Anſehung des 

Körperbaues verlängert ſich bei den Cikaden der Kopf ſelten nach vorn, vielmehr beſchreiben 
gewöhnlich der Vorder- und Hinterrand des Scheitels gleiche Bogen, und zwei Querfurchen 
teilen ſeine ſchmale Fläche in drei Felder, auf deren mittlerem drei Nebenaugen ſtehen. 
Vorn grenzt dieſes Feld an den oberen Rand der blaſigen und querriefigen Stirn. Zwiſchen 
den ſtark vorquellenden Netzaugen entſpringen die kurzen, ſiebengliederigen Borſtenfühler. 

Am Vorderrücken finden ſich außer einigen Furchen keine Auszeichnungen, dagegen fällt 
am mittleren das wulſtige, ausgeſchnittene Schildchen auf. Von den vier Flügeln, welche 

dachartig über dem kegelförmigen Leibe liegen, erreichen die vorderen eine bedeutendere 
Länge als die hinteren, ſind entweder glasartig und unbehaart oder gefärbt und behaart, 
letzteres beſonders bei den afrikaniſchen Arten; das Geäder breitet ſich gabeläſtig über die 

Fläche aus. Ein verdickter, unterwärts mit einigen Zähnen bewehrter Vorderſchenkel bleibt 
den Beinen als einzige Auszeichnung und als Vermächtnis der plumpen, glatten und 
harthäutigen Larven. Dieſen dienen die Vorderbeine zum Graben in der Erde, wo die 
einen ihr ganzes, einige Jahre dauerndes Leben, die anderen nur ihr reiferes Alter, 
noch andere bloß den Winter zubringen ſollen, indem ſie an den Wurzeln holziger Ge— 

wächſe ſaugen. 

Die Cikaden ſind ſcheue und träge Tiere, welche nur dann mehr Beweglichkeit an— 

nehmen, wenn ſie von der brennenden Mittagsſonne beſchienen werden. Sie bohren mit 
41* 
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ihrem Schnabel die jungen Triebe holziger Gewächſe an und ſaugen den Saft. Auch nach 
dem Stiche fließt dieſer noch aus, trocknet durch die Luft und liefert an gewiſſen Pflan- 
zen das Manna. In gleicher Weiſe bohren die Weibchen mit dem in einer Längsſpalte 
des Bauches verborgenen Legſtachel bis zum Marke, um ihre Eier abzulegen. Die aus: 

geſchlüpften Jungen verlaſſen alsbald ihre Geburtsſtätte und ſaugen äußerlich am Baume. 
Man kennt zwiſchen 400 und 500 Arten, von denen 18 den Süden Europas, die 

meiſten übrigen aber den heißen Erdgürtel bewohnen und ungefähr bis zum 40. Grade 
ſüdlicher Breite, nach Norden jedoch in einzelnen Arten bedeutend weiter reichen. Die Gat— 
tung Cicada, von Fabricius Tettigonia genannt, wurde neuerdings in zahlreiche, hier nicht 
weiter zu berückſichtigende Untergattungen zerlegt. Das farbige Gruppenbild (bei S. 637) führt 

links im Vorder⸗ 
grund in der präch⸗ 
tigen Singzirpe 
(Cicada specio- 
sa) ein überaus 
ſtattliches, ſchwarzes 

Tier vor. Ein klei⸗ 
nerer Fleckvorn und 
eine breite Binde 
hinten am Hals⸗ 
ſchild nebſt Rücken 
und Bauchſeiten des 

5.— 7. Hinterleibs⸗ 

7 . 
’ 

PC \ , 5 gliedes find gelb, 
TI zu ai Gy die Leiſten des Mit: 

N a Jil ,, ——2ı, | >. al telrückens, der Au⸗ 
E a nm] % Benrand der Vorder⸗ 

blu beben flügel ſamt dem Ge 
1) Mannacikade (Cicada omi) 2) Gemeine Singeikade (Cicada plebeja) nebſt Larve. 

Vergrößert. äder blutrot, der 

äußerſte Hinterrand 
dieſer und der ganze Saum der Hinterflügel weiß. Die hellen Querzeichnungen in den 
Zellen der Flügel deuten die Fältchen der nicht ſtraff geſpannten Haut an. Dieſer aus⸗ 
gezeichnete Kerf bewohnt die Sundainſeln und verurſacht, wenn viele beiſammen ſitzen, ein 
laut ſchnarrendes Geräuſch, welches aus weiter Ferne gehört wird, in der Nähe aber 
das Ohr geradezu betäubt. 

Die Mannacikade, kleine Eſchencikade (Cicada orni, Fig. 1), veranſchaulicht hier 
eine der europäiſchen Arten, welche bisher noch nicht in Deutſchland beobachtet worden iſt, 
aber in den meiſten ſüdlicheren Länderſtrecken vorherrſchend an der Manna-Eſche lebt. Aus 
den Wunden, welche ſie den genannten Bäumen behufs der eignen Ernährung beibringt, 
fließt das Manna, ein Zuckerſtoff, welcher möglichenfalls auch in anderen Eſchenarten enthal⸗ 
ten iſt, wie er ſich im Safte der Rüben, Zwiebeln, des Spargels, Sellerie und anderwärts 
mehr oder weniger reichlich findet. Obſchon das feinſte Manna durch die Cikadenſtiche er⸗ 

zeugt werden ſoll, ſo gewinnt man doch das meiſte auf künſtlichem Wege, indem man im 

Juli und Auguſt der Rinde wagerechte Einſchnitte beibringt, um dieſe zum Saftausfluß 

zu veranlaſſen, und nach den verſchiedenen Gewinnungsarten unterſcheidet man verſchiedene 

Mannaſorten. Daß, beiläufig bemerkt, unſer heutiges Manna nicht dasſelbe war, mit 
welchem ſich die Kinder Israels 40 Jahre in der Wüſte ernährten, geht ſchon daraus 
hervor, daß nirgends von den abführenden Wirkungen desſelben die Rede iſt, welche 
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bei ſo reichlichem Genuß das heutige Manna notwendig hervorgebracht haben müßte. Die 
eigentümliche Form des braunen, gelb gefleckten und weiß behaarten Körpers der Manna— 
cifade, die ſchwach entwickelten, zweizähnigen Vorderſchenkel und die elf braunen Punkte 
auf jedem der waſſerhellen Vorderflügel charakteriſieren fie. Das „ſingende“ Männchen 
hebt den Hinterleib ein wenig, um ihn ſogleich wieder ſinken zu laſſen, wiederholt raſcher 
und raſcher dieſelben Bewegungen, bis der Ton in ein ununterbrochenes Schwirren über— 
geht, mit welchem der Geſang ſchließt. „His strident arbusta Cicadis“, ſagt Linné von 
dieſer Art, wahrſcheinlich derſelben, welche auch dem Virgil keine Bewunderung abnötigen 
konnte. Von anderen, ihr in der Körpertracht ähnlichen und teilweiſe ſchwer unterſcheid— 
baren Arten beanſpruchen etwa vier das deutſche Bürgerrecht. Cicada haematodes hat ſich 
bei Würzburg, C. plebeja (gemeine Singcikade, Fig. 2, S. 644) bei Regensburg, C. atra 
(gleichbedeutend mit C. concinna) beiſpielsweiſe bei Heidelberg, Erlangen, in der Fränkiſchen 
Schweiz gefunden, C. montana breitet ſich über ganz Europa und den Norden Aſiens aus; 
denn ſie ward nicht nur in einigen nördlichen Punkten Deutſchlands, wie Jena, Naumburg, 
Dresden, Breslau, beobachtet, ſondern auch vereinzelt bei Inſterburg in Preußen, bei Peters— 
burg und in Schweden gefangen. An ähnlichen, aber zum Teil größeren Arten hat Amerika, 
beſonders das inſektenreiche Braſilien, Überfluß. 

Den eben beſprochenen Kerbtieren, welche im ſtande waren, die Dichter des Altertums 

zu begeiſtern, ſchließen die Forſcher diejenigen Schnabelkerfe an, welche durch ihr in Waſſer— 
löchern und Pfützen verborgenes Schlammleben jedes poetiſche Gefühl fern halten. Die 

Waſſerwanzen (Hydrocores), um die es ſich hier handelt, kommen hinſichtlich der 
kurzen, 3—4gliederigen, unter den Augen verſteckten Fühler den Zirpen nahe, unterſcheiden 
ſich aber durch die ungleichartigen, platt dem Körper aufliegenden Flügel und dadurch 
weſentlich von ihnen, daß der Schnabel nicht dem Grunde, ſondern der Spitze des Kopfes 
entſpringt, daß ſich Scheitel und Stirn nicht voneinander abſetzen, und daß bei ihnen ein 

Räuberleben an Stelle des harmloſen Saugens ſüßer Pflanzenſäfte tritt. Die in Farbe 
und Form ziemlich eintönigen Waſſerwanzen bewohnen ſtehende Gewäſſer beider Erdhälften 
in ihren nördlichen und ſüdlichen Teilen, und die unter einem glühenden Himmel gezeitigten 
haben weder Farbenpracht noch Formenreichtum, höchſtens bedeutendere Größenverhältniſſe 
vor den Bewohnern des gemäßigten Europa voraus. Die im Frühjahr den Eiern ent— 
ſchlüpften Larven erlangen unter mehrmaligen Häutungen bis zum Herbſt meiſt ihre volle 
Größe, indem ſie ſich von allerlei Geſchmeiß ihrer reich bevölkerten Umgebung, dasſelbe 
mit dem Schnabel anſpießend und ausſaugend, ernähren. Verborgen im Schlamm der 
Waſſerlöcher verſchlafen fie nun den Winter, um im nächſten Jahre ihre Art fortzupflanzen. 

In dieſer Weiſe wenigſtens ſcheint ſich für die heimiſchen der Lebensfaden abzuwickeln. 
Sei es zum Vergnügen, ſei es, um andere, ihnen genehmere und vielleicht nahrungs— 
reichere Wohnplätze aufzuſuchen, ſei es endlich, um ſich auszubreiten, genug, die vollkom— 
men entwickelten Wanzen bedienen ſich des Vorteils, welchen ſie vor dem Larvenſtand 
voraus haben, und fliegen umher. Man hat die Waſſerwanzen in drei Familien zerlegt. 

Ein großer und breiter, ſchief nach unten und hinten gerichteter Kopf ohne Neben— 
augen, mit breitgerundeter Stirn und einem kurzen und dicken, nur die Mitte der Bruſt 

erreichenden Schnabel, mehr oder weniger breitgedrückte, an Schiene und Fuß einſeitig oder 
beiderſeits bewimperte Hinterbeine und ein geſtreckter, plattgedrückter Körper charakteriſieren 
die Ruderfüßer (Pediremi) oder Rückenſchwimmer (Notonectidae). Die letzte 
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Bezeichnung erſcheint darum weniger paſſend, weil nur wenige Arten auf die durch die— 
ſelbe angedeutete Weiſe ſich bewegen, während alle infolge der Ruderfüße geſchickte Schwim⸗ 
mer ſind. | 

Geoffroys Ruderwanze (Corisa Geoffroyi, Fig. 6, S. 647) möge ſtatt vieler 
ähnlichen Arten die Gattung vergegenwärtigen. Auf der platten Rückenfläche des reichlich 
12 mm meſſenden Körpers herrſcht ſchwarzgrüne Färbung vor, die auf dem Halsſchilde durch 
mindeſtens 15 feine gelbe Wellenlinien, auf den Flügeldecken durch gelbe Sprenkel ihre Gel: 
tung verliert. Die gelbe Unterſeite erſcheint am Grund des Bauches und der Bruſt ſchwarz— 

fleckig. Durch die meſſerförmige Geſtalt des Vorderfußes unterſcheidet ſich überdies die 
genannte von den zahlreichen, ſehr ähnlichen, meiſt kleineren Arten. Die Weibchen der 

Ruderwanzen legen im Frühjahr ihre Eier, zu platten Kuchen vereinigt, an Waſſerpflanzen. 

Die Eier zweier mexikaniſchen Arten (Corisa mercenaria und femorata) werden geſammelt 
und in verſchiedener Weiſe als Nahrungsmittel zubereitet. Die überwiegende Länge und 
kegelförmige Verdickung des dritten und gleichzeitig vorletzten Fühlergliedes, der ein— 
gliederige, ſtark beborſtete und breitgedrückte Vorderfuß, vor allem aber ein unſichtbares, 

- vom Vorderrücken bedecktes Schildchen charakteriſieren die artenreiche, ſoeben beſprochene 
Gattung Corisa. 

Den gemeinen Rückenſchwimmer (Notonecta glauca, Fig. 1) beobachtet man 
gewöhnlich bei Ausübung ſeines vollendeten Schwimmvermögens in der Rückenlage, weshalb 
er ſeinen Namen mit vollem Recht verdient. Die gelbe, flache Bruſt nach oben, den ſtumpf— 
kieligen Rücken nach unten gerichtet, fährt dieſe Wanze, ihrer Geſtalt nach ein kleines 
Boot, mittels der kräftigen, elaſtiſchen Hinterbeine auf und nieder. Hat man ſie aus dem 
Waſſer auf das Trockene gebracht, ſo ſchnellen eben dieſe Beine den Körper in den unter⸗ 
haltendſten Sprüngen fort, um ihn ſeinem Element wieder zuzuführen; aus eignem An: 
trieb kriecht der Rückenſchwimmer bei Sonnenſchein auch an einem Gegenſtand in die Höhe 
und fliegt davon. Den Bauch bedecken dichte Haare, in welchen ſich die zum Atmen nötige 
Luft fängt. Nachdem das Tier dieſelbe verbraucht hat, kehrt es an die Oberfläche des Waſſers 
zurück, um neue aufzunehmen; daraus erklären ſich auch die auf- und abſteigenden, von 
ihm mit Vorliebe ausgeführten Bewegungen. Von der grünlichgelben Rückenfläche ſticht 
das große dreieckige Schildchen durch ſamtſchwarze Färbung lebhaft ab. Die vier vorderen, 
unter ſich ziemlich gleichen Beine haben anſcheinend nur zwei Fußglieder mit zwei Klauen, 
bei genauerer Betrachtung entdeckt man jedoch von der Unterſeite her noch ein drittes, 
ſehr kurzes Grundglied, während das zweite, gleichzeitig auch letzte Fußglied der Hinter⸗ 
beine ohne Klaue endigt. 

Mit Beginn des Frühjahrs legen die Weibchen ihre ovalen, hellgelben Eier an den 
unteren Teil einer Waſſerpflanze oder auf den Boden, indem ſie dieſelben reihenweiſe zu 
einer Scheibe aneinander kleben. Nach ungefähr 10 Tagen zeigen die Eier infolge der 
durchſcheinenden Augen an dem freien Ende hochrote Punkte. Die Lärvchen kommen wenige 
Tage ſpäter, und zwar noch im Mai, aus ihnen hervor, gleichen in Geſtalt und Lebensweiſe 
der Mutter, ſind aber ockergelb und ſelbſtverſtändlich flügellos. Bis zum Auguſt häuten 
ſie ſich dreimal und bekommen zuletzt ſehr kurze Flügelſtümpfe. Mit der vierten Häutung 
erhält der Kerf ſeine volle Entwickelung, bedarf aber immer noch einiger Zeit, ehe er ſich 
ausfärbt und vollkommen erhärtet; den Winter verbringt er im erſtarrten Zuſtand unter 
Schlamm. Simpſon will im September 1846 einen 25 engliſche Meilen langen Zug 

dieſer Wanzen am Miſſiſſippi fliegend beobachtet haben. Eine ſehr ähnliche Art nennen 
die Mexikaner Moſchitos, trocknen ſie, um die Vögel damit zu füttern, und backen aus 
den Eiern eine Art von Kuchen, Hautle genannt, welcher Fiſchgeſchmack haben ſoll. 

* en 
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Ein kleiner, ſchmaler Kopf und das zu Raubbeinen umgewandelte vorderſte Paar 
dieſer Bewegungswerkzeuge charakteriſiert die Familie der Waſſerſkorpion-Wanzen 
(Nepidae oder Pedirapti), von welchen ein Teil, durch die Körpertracht und die Be— 
haarung an den bisweilen lederartig bewimperten Hinterbeinen an gewiſſe Dytisken unter 
den Käfern erinnernd, mit derſelben Gewandtheit wie die vorigen ſchwimmt, ein anderer 
Teil dagegen an dem flachen Rande der Gewäſſer auf dem Boden und deſſen Schlamme, 

Deutſche Waſſerwanzen: 1) Gemeiner Rückenſchwimmer (Notonecta glauca), fliegend und ſchwimmend. 2) Grauer 
Waſſerſkorpion (Nepa einerea), eine Libellenlarve ausſaugend, 3) ſeine Larve, 4) ſeine Eier. 5) Gemeine Schwimm— 
wanze (Naucoris eimicoides). 6) Geoffroys Ruderwanze (Corisa Geoffroyi). 7) Stabwanze (Ranatra linearis). 
8) Teichläufer (Limnobates stagnorum). 9) Sumpf-Waſſerläufer (Hydrometra paludum). 10) Eier und Larven eines 

Waſſerläufers. 11) Larve von Velia currens. Natürliche Größe. 

von Zeit zu Zeit ein dünnes Atemrohr in Form eines langen Schwanzes an die Ober— 

fläche des Waſſers bringend, langſam umherkriecht. Zu erſteren gehört: 
Die gemeine Schwimmwanze (Naucoris cimicoides, Fig. 5), ein 11—13 mm 

langer, in den Umriſſen eiförmiger, plattgedrückter Kerf, welcher ſich ſchwimmend zwiſchen 
Waſſerpflanzen umhertummelt. Die Wanze hat eine glänzend grünlichbraune, ſchwach ge— 
wölbte Rückenfläche, welche am Schildchen und an den Flügeldecken am dunkelſten auftritt. 
Die kurzen, in ein klauenartiges Fußglied auslaufenden Schienen der Vorderbeine laſſen 

ſich an die dicken, unterhalb filzigen Schenkel gleich der Klinge eines Taſchenmeſſers an 
ihren Stiel einlegen und bilden das Fangwerkzeug für den Räuber. Der Kopf gibt dem 
Halsſchild an Breite weniger nach als bei den folgenden, trägt keine Nebenaugen und 
unter den Netzaugen, in einer Grube verſteckt, die viergliederigen Fühler. Das Weibchen 
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legt gleichfalls, nachdem es ſich im Frühjahr gepaart hat, ſeine Eier in Form eines Kuchens 
an Waſſerpflanzen. Jedes einzelne ſtellt eine ſchwach gebogene, an der freien Spitze ſchräg 
abgeſchnittene Walze dar. Die Jungen erhalten nach der dritten Häutung die Flügel- 
ſcheiden. — Die nahe verwandte Gattung Belostoma liefert in der ſüdamerikaniſchen 
Rieſenſchwimmwanze (Belostoma grande) das größte Tier der ganzen Ordnung; 
denn ſie mißt 10,5 em und trägt am Ende ihres platten Leibes zwei lanzettförmige, mehrere 
Zentimeter lange Anhängſel, deren Beſtimmung noch nicht aufgeklärt iſt. Unter den anderen 
Verwandten haben einige Weibchen die ſonderbare Gewohnheit, die Eier gleichfalls in Form 

eines Kuchens aneinander zu reihen und, auf dem eignen Rücken befeſtigt, mit ſich herum- 
zutragen, wie beiſpielsweiſe die oſtindiſche Schwimmwanze (Diplonychus rusticus). 

Der anderen Sippe gehört der träge, mit ſeinen langen und dünnen Beinen auf dem 
Boden der Lachenränder umherkriechende graue Waſſerſkorpion (Nepa cinerea, Fig. 2, 
S. 647) an. Die Fühler beſtehen aus drei Gliedern, die Füße aus nur einem, und eine 
einfache Kralle bewehrt die Fangbeine. Mit Ausnahme des lebhaft mennigroten Hinter- 
leibsrückens, welchen man für gewöhnlich nicht zu ſehen bekommt, deckt ein durch anhaften- 
den Schmutz häufig entſtelltes Schwarzbraun den ungemein plattgedrückten Körper. Der 
ungefähr die halbe Körperlänge erreichende Faden hinten am Leibesende beſteht aus zwei 
nach innen hohlen Hälften, welche in ihrem gegenſeitigen engen Anſchluß das Atemrohr 
bilden, deſſen Spitze das Tier häufig zur Aufnahme von Luft an die Oberfläche des Waſſers 
bringt. — Im Frühjahr legt das Weibchen ſeine am Ende mit ſiebenſtrahligen Fortſätzen 
verſehenen Eier (Fig. 4) an Waſſerpflanzen. Die ihnen entſproſſenen Larven (Fig. 3) haben 
ein weniger geſtrecktes, vielmehr in die Breite gehendes Anſehen und ein bedeutend kürzeres 
Atemrohr als die vollkommen entwickelte Wanze. 

Weniger ſchlammigen als kieſigen Untergrund der ſtehenden Gewäſſer ſcheint die außer⸗ 
ordentlich geſtreckte Stabwanze, Nadelſkorpionwanze, Schweifwanze (Ranatra 
linearis, Fig. 7, ©. 647), zu lieben. Die Gattung teilt im übrigen die Kennzeichen mit 
der vorigen und unterſcheidet ſich von ihr nur dadurch, daß die Hüften der Vorderbeine 
mindeſtens ſechsmal länger ſind als die Schenkelringe, daß die Schienen kaum den dritten 
Teil des Schenkels erreichen, und daß die Vorderfüße keine Kralle haben. Das im Körper 
walzige Tier erſcheint ſchmutzig gelbgrau, am Hinterleib oben rot, an den Seiten gelb 
und an den Hinterflügeln milchweiß. Gleich der vorigen ſieht man auch dieſe langbeinige 
Wanze auf dem Grund des ſeichten Waſſers träge umherſpazieren und auf Raub aus: 
ſpähen, nicht ſelten am Leibe mit kleineren und größeren, birnförmigen, roten Körpern be⸗ 
ſetzt, den Hülſen ſchmarotzender Waſſermilben, welche der Gattung Hydrachna angehören. 

Das Weibchen legt ſeine Eier, von oben nach unten die Blätter einer Waſſerpflanze durch⸗ 
ſtechend, wo dieſelben infolge von zwei haarförmigen Fortſätzen hängen bleiben. Die 
Larven ſchlüpfen nach 14 Tagen aus, im Mai haben ſie jedoch noch nicht die Länge von 

13 mm und auch noch keine heraustretende Atemröhre erlangt; im Auguſt häuten ſie ſich 
bei einer doppelten Länge, bekommen die Schwanzfäden, aber noch keine Flügelſcheiden; 
dieſe treten erſt mit der dritten Häutung ein. Sehr ähnliche Arten kommen in den übrigen 
Erdteilen vor. 

Die bei der Bildung ihrer Geſchöpfe nirgends ſprungweiſe vorgehende Natur hat in 

den Waſſerläufern (Hydrometridae, Ploteres) eine Gruppe von Wanzen geſchaffen, 
die hinſichtlich der Lebensweiſe den waſſerbewohnenden, hinſichtlich der Körperbildung 

ee 
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dagegen den Landwanzen näher ſtehen und ſomit einen natürlichen Übergang von jenen zu 

dieſen bilden. In erſterer Beziehung verhalten ſie ſich zu den Waſſerwanzen genau ſo 
wie die Taumelkäfer zu den Schwimmkäfern; denn ſie kommen nicht in, ſondern nur auf 
dem Waſſer vor. Nicht anders wie im Winter eine luſtige Geſellſchaft gewandter Schlitt— 

ſchuhläufer ſich auf dem Eiſe tummelt, ſo laufen dieſe lang- und dünnbeinigen Wanzen 
ohne Eisbahn und ohne Eiſen unter den Füßen auf dem ruhig ſtehenden, von der Sonne 
beſchienenen Waſſerſpiegel von einem Punkte auseinander, nach einem anderen zuſammen, 
kreuz und quer ſich jagend und wiederum an einer Stelle ſich einigend. Um zu ruhen, 
ſtehen ſie ein anderes Mal wie angewurzelt und ſcheinen nur auf eine Veranlaſſung zu 
warten, um ihre Künſte zu zeigen; denn naht man, ſo laufen ſie neckiſch davon und zwar 
gern gegen die ſchwache Strömung, wenn ein Bach ihnen zum Spielplatz dient. Daß die 
dem Larvenſtand entwachſenen, mit Flügeln ausgerüſteten Wanzen dieſe auch gebrauchen, 
lehrt unter anderem das Erſcheinen einzelner in mit Regenwaſſer gefüllten Wagengeleiſen 
auf den Fahrſtraßen. Kleine Erweiterungen in Waſſerfurchen, welche als erſte Anfänge 
eines Baches von den Bergen herabrieſeln, nehmen ſie gaſtlich auf. Ihre eigentlichen 
Standquartiere bilden aber alle größeren Waſſerlachen und ruhige Stellen fließender Ge— 
wäſſer jeder Art, ja die Meerläufer (Hylobates) treiben auf der Oberfläche der tro— 
piſchen Meere ihr Weſen und ſollen ſich dabei weit von der Küſte entfernen. Die luſtigen 
Umzüge dieſer Wanzen dienen nicht nur dem Vergnügen, ſondern auch dem Einfangen 
kleiner Inſekten, mit welchen ſie ihren Hunger ſtillen. Der Raub wird meiſt mit den zum 
Laufen nicht verwendeten Vorderbeinen ergriffen, obgleich dieſe nicht den Bau von Fang— 
beinen haben. Bei den verſchiedenen Gattungen folgen die ſechs Beine nicht demſelben 

Bildungsgeſetz, doch pflegen ſie weit nach der Außenſeite des Körpers gerückt zu ſein und 
nur zwei deutliche Fußglieder zu tragen, deren letztes immer in einem Ausſchnitt vor 

der Spitze mit zwei Krallen verſehen iſt. Bei allen erreicht der Kopf faſt die Breite des 
vorderen Bruſtrings, aus welchem er ohne halsartige Verengerung wagerecht vorſteht; er 
trägt zwar nur viergliederige, aber deutliche, nicht verſteckte Fühler und meiſt keine Neben— 
augen. Die Schnabelſcheide reicht bis auf die Vorderbruſt, liegt dem Körper dicht an, 
ohne einer Rinne eingepaßt zu ſein, und beſteht aus drei Gliedern, deren mittelſtes wenig— 
ſtens die vierfache Länge des letzten erreicht. Den geſtreckten, ſchmalen, nie auffällig platt— 
gedrückten Körper überzieht dichtes Samthaar, welches der Unterſeite in der Regel einen 
lebhaften Silber- oder Meſſingglanz verleiht. Die Flügel und Flügeldecken fehlen mitunter, 
letztere indes ſeltener, indem ſie meiſt nur verkürzt ſind. Die Weibchen legen ihre läng— 
lichen Eier reihenweiſe an Waſſerpflanzen und umhüllen dieſelben mit einem Gewebe. 

Den nadeldünnen Teichläufer (Limnobates stagnorum, Fig. 8, S. 647) 
charakteriſieren ein langer, nach vorn keulenförmig verdickter Kopf ohne Nebenaugen, deſſen 
vorquellende Netzaugen faſt bis zur Mitte vorrücken, ein wenig über denſelben hinaus— 
reichender Schnabel und Gleichheit in der Bildung aller Beine. Das 13 mm meſſende 
Tierchen iſt kahl und mit Ausnahme der roſtroten Kopf- und Halsſchildwurzel ſowie der 
bräunlichgelben Beine ſchwarzbraun gefärbt; auf den Flügeldecken wechſeln Längsrippen 
mit lichteren Furchen. Der Teichläufer kommt allerwärts in Europa vor. 

Von den zahlreichen Arten der kräftigeren Waſſerläufer (Hydrometra oder 
Gerris) lebt ungefähr ein Dutzend in Europa. Sie zeichnen ſich durch die verkürzten 
Vorderbeine, den ungeheuer großen, den mittleren bis zu der Spitze des Schildchens decken— 
den Vorderrücken und durch den überall gleichbreiten, oben platten, unten ſtart gewölbten, 
ſchmalen Hinterleib aus. Vier ſtabförmige Glieder bilden die Fühler, ebenſo viele die 

Schnabelſcheide, jedoch nur ſcheinbar, indem das frei abſtehende Kopfſchild ſich über deren 
Anfang legt und nach hinten umſchlägt. Zwei Nebenaugen ſind meiſt deutlich, die Flügel— 
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decken durchaus lederartig und in der Regel bis zur Leibesſpitze verlängert, dieſe tief aus⸗ 
geſchnitten, um die beim Männchen drei-, beim Weibchen zweigliederigen Geſchlechtsteile 
aufzunehmen. Die von oben ſichtbaren Hüften der vier Hinterbeine veranlaſſen an der 
betreffenden Körperſtelle eine merkliche Verbreiterung. Die Larven unterſcheiden ſich von 

den ausgebildeten Wanzen durch eingliederige Füße wie durch Mangel der Flügel und 
ſcheinen ſich ſehr ungleichmäßig zu entwickeln; denn man trifft ſie noch im Frühjahr an. 
Die Waſſerläufer leben ſcharenweiſe beiſammen und bieten vorzugsweiſe das oben ge— 
ſchilderte Schauſpiel. Eine unſerer gemeinſten Arten iſt der Sumpf-Waſſerläufer 
(Hydrometra paludum, Fig. 9, S. 647), kenntlich an den Querrunzeln auf dem hin⸗ 
teren Teil des dreimal in der Länge gekielten, vorn knotig gehöckerten Halsſchildes und 
an den zwei Pfriemſpitzen, in welche bei beiden Geſchlechtern das letzte Leibesglied ſeitlich 

ausläuft, beim Männchen jedoch weiter als beim Weibchen. Die reichlich 14 mm lange 
Wanze iſt ſchwarzbraun, in einer Randlinie des Hinterleibes gelblichweiß; im Gruppenbild 
ſitzt ſie auf dem Blatt in der Mitte des Vordergrundes. 
Bei den Bachläufern (Velia) ſtoßen, wie vorher, die glotzenden Netzaugen an den 

Vorderrand des fünfeckigen Halsſchildes, welches vorn mit zwei ſilberhaarigen Seiten— 
grübchen verziert iſt und nach hinten gleichfalls das Rückenſchildchen bedeckt, aber auf dem 
Scheitel des dreiſeitigen Kopfes fehlen die Nebenaugen, die kürzeren, unter ſich faſt gleich 
langen Beine laufen in drei Fußglieder aus, und der gedrungenere Hinterleib iſt an den 
Seiten nach oben leiſtenartig erhoben. Der gemeine Bachläufer (Velia currens, 
Fig. 11, S. 647) iſt am Bauche einſchließlich ſeines umgebogenen Seitenrandes orangegelb, 
nur die Ecken der Ringe nebſt den faſt kegelförmigen Afterſpitzchen bleiben ſchwarz wie die 

übrigen Körperteile. Die ſehr dicken, unten mit mehreren Zähnen bewehrten Hinterſchenkel 
zeichnen das Männchen vor dem Weibchen aus. Dieſe zierlichen Wanzen laufen ſtoßweiſe, 
gern gegen den ſchwachen Strom, und finden ſich in ganz Europa häufiger im ungeflügelten 
als im vollkommenen Zuſtand. 

Im Anſchluß an die eben beſprochenen Waſſerläufer bilden die Uferläufer (Saldidae, 
Riparii) einen weiteren Übergang zu den eigentlichen Landwanzen. Sie leben nur am 

Waſſer, ebenſowohl an den Meeresküſten wie an den ſandigen, feuchten 

Ufern der Binnengewäſſer, wo ſie nicht nur mit ungemeiner Schnellig⸗ 
keit umherlaufen, ſondern auch mit Hilfe ihrer langen, beſtachelten 
Hinterbeine ſich hüpfend fortſchnellen, weshalb ihr Ergreifen große 
Schwierigkeit hat. Dieſe Gewandtheit in ihren Bewegungen und das 
Räuberleben in der Nachbarſchaft des Waſſers bringt ſie hinſichtlich 
der Lebensweiſe den Waſſerläufern näher als den mehr trägen, in der 
Hauptſache auf Pflanzenkoſt angewieſenen Landwanzen. Die arten⸗ 
reichſte Gattung Salda zeichnet ſich durch einen dreigliederigen, bis 

Zierlicher Uferläu⸗ zur Hinterbruſt reichenden Schnabel, durch zwei Nebenaugen, durch 
fer (Salda elegantula). ; 5 . . ; . 

Achtmal vergrößert. viergliederige, mitten vor dem Unterrand der Netzaugen eingelenkte 

Fühler, durch dreigliederige Füße, an deren Spitze die Krallen ohne 

Haftlappen anſitzen, und durch einige geſtreckte Zellen in der dünnen Haut der Flügeldecken 
aus. Der Kopf erſcheint kurz und durch die vorquellenden Augen breit, immer breiter als 
das Halsſchild an ſeinem vordern Teile, der ganze Körper oval oder lang eiförmig. Der 
zierliche Uferläufer (Salda elegantula) gehört zu den kleinſten, ungefähr 3 mm 
meſſenden Arten, iſt matt ſchwarz, oberhalb mit gelblichen angedrückten Haaren bekleidet, 
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die Beine und Ringe am zweiten und vierten Fühlergliede ſind gelb, die Flügeldecken neben 
dem gelben Rande mit zwei weißen Punkten gezeichnet. 

Der hinter den glotzenden Augen halsartig verengerte Kopf und der durch quere 
Einſchnürung in eine meiſt ſchmälere vordere und ausgebreitetere hintere Partie ge— 
ſchiedene, ſeitlich gerundete Vorderbruſtring bilden die beiden in die Augen ſpringenden 
Kennzeichen der Schreit- oder Raubwanzen (Reduvidae). Die peitſchenförmigen 
Fühler beſtehen aus vier Gliedern, zwiſchen welche ſich dann und wann kürzere einſchieben 
können, ſo daß hierdurch jene Zahl auf 5—8, ja bei einer Gattung durch Zerfallen der 
Hauptglieder auf 30 anwachſen kann. Hinter einer Querfurche trägt der Scheitel auf einer 

Erhöhung zwei Nebenaugen. Der pfriem: 
förmige, meiſt kurze und dreigliederige 
Schnabel ſteht frei vom Körper ab. Von 
den teilweiſe für die Gattungen ſehr 
charakteriſtiſchen Beinen läßt ſich im all⸗ 

gemeinen nur angeben, daß ſie in drei 
Fußglieder, das letzte ohne Haftlappen, 
auslaufen, und daß ſie ſich, beſonders 
die hinterſten, durch bedeutende Länge 
auszeichnen, ohne den Eindruck der 
Schwäche zu machen, indem die Schenkel 
verdickt, auch durch Stacheln mannigfach 
bewehrt zu ſein pflegen. Die ſämtlichen Se 

Schreitwanzen gehen trotz ihrer langen Kotwanze (Reduvius personatus) nebſt Larven. Natürl. Größe. 

Beine nur langſam und gemeſſenen 

Schrittes, halten ſich am Tage gern verborgen und ſchweifen des Nachts nach Nahrung 
umher, welche in kleinen Inſekten, beſonders Fliegen, beſteht. Einige ausländiſche ſind 
durch ihre Vorliebe für das warme Blut von Tieren und Menſchen berüchtigt. So ſoll 
die über ganz Amerika verbreitete Radwanze (Arilus serratus) durch ihren empfind— 
lichen Stich einen wahrhaft elektriſchen Schlag verſetzen. Ob es dieſelbe iſt, welche unter 
dem Namen Winhuka in den Andes von Chile, oder Rinhuka in den argentiniſchen 
Staaten während der Sommermonate die Leute aus den Häuſern treibt, wenn ſie ſich der 
Nachtruhe hingeben wollen, mag, obſchon ſehr wahrſcheinlich, doch unentſchieden bleiben. 
Die meiſten und größten Arten leben in heißen Ländern; von europäiſchen führt Fieber 

1861: 34 auf 11 Gattungen verteilte Arten an, letztere haben ſich durch bekannt gewordene 
ausländiſche Arten bedeutend vermehrt. 

Die ſchwarzbraune, an den Beinen rötliche und hier ſowie an den Fühlern und auf dem 

vierhöckerigen Vorderrücken weichbehaarte Kotwanze (Reduvius personatus) verdankt 
ihren eben nicht ſchmeichelhaften Namen der Sonderbarkeit ihrer Larve, ſich nicht nur in 
ſtaubigen Winkeln umherzutreiben, ſondern auch ihren ganzen Körper mit Staub und 
Kehricht zu umhüllen, ſo daß deſſen wahre Geſtalt wie durch eine Maske verſteckt wird. 
Auch die Art ihres Ganges hat etwas Eigentümliches. Sowie ſie einen Fuß vorgeſetzt 
hat, hält ſie etwas an, rückt den zweiten nach und läßt dabei die andere Seite ruhen; ſo 

dringt fie ſtoßweiſe vor und bewegt entſprechend dabei ihre Fühler. Hält man ihr eine 
Stubenfliege oder ſonſt ein kleines Inſekt vor, ſo nähert ſie ſich ebenſo wie die vollkommene 
Wanze in kleinen Schritten, betaftet die Beute fragend mit den Fühl ern, ſpringt dann auf 
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fie und bohrt ihr den Schnabel ſofort in den Leib. Bei uns zu Lande überwintert die Kot: 
wanze im Larvenſtande. Herr Poujade fand im Auguſt 1887 eine Larve, ernährte ſie 
mit lebenden Fliegen und erhielt erſt im Juni des nächſten Jahres nach nur einmaliger 

Häutung das entwickelte Inſekt. Die Art findet ſich auch in Afrika, wo ſich möglichen- 
falls die Verwandlungsverhältniſſe infolge höherer Wärmegrade anders geſtalten. Sie hält 

ſich einzeln in Häuſern und deren unreinlicheren Umgebungen auf und ſoll als Larve 
den Bettwanzen nachſtellen, was mir nicht wahrſcheinlich iſt. Wenn ſie es thäte, geſchähe 
es nicht des mageren, ſaftloſen Leibes der Bettwanzen, ſondern des mit Blut erfüllten 
wegen; dieſen edlen Saft aber könnte ſie aus der Quelle ſelbſt ſchöpfen und brauchte ſich 
nicht erſt der Zwiſchenträger zu bedienen. Der alte Gattungsname Reduvius verblieb 
neuerdings nur noch wenigen Arten, welche durch einen dornenloſen, vor der Mitte ein⸗ 
geſchnürten Vorderrücken, durch am Grunde nicht gezahnte Klauen aller zum Gehen ein— 
gerichteten Füße und durch eine lange und ſchmale fleiſchige Sohle an der Innenſeite der 
vier vorderen Schienenſpitzen übereinſtimmen. 

Die ſchönſte deutſche Art iſt entſchieden die blutrote Schreitwanze (Harpactor 

cruentus), deren 17 mm meſſender, blutroter Körper am Bauche mit drei Reihen ſchwarzer 
Punkte, am aufgeworfenen, ſcharfen Rand des Hinterleibes mit einer Reihe ſchwarzer 
Flecke verziert iſt; Kopf nebſt Fühlern und die Kniee ſind gleichfalls ſchwarz. Sie gehört 
einer ungemein artenreichen Gattung an, welche breite, am Grunde gezahnte Krallen an 
allen zum Gehen eingerichteten Füßen, zur vorderen Hälfte haarige, ſeitlich vom Hinterleibe 

überragte Flügeldecken, verdickte Hinterſchenkel und ein gleich dicker, hinten nur kurzhalſiger 
Kopf charakteriſieren. Ich finde die Schreitwanze nicht ſelten während des Sommers im 
Blütenſtande ſolcher Pflanzen verſteckt, welche von zahlreichen Fliegen und Immen beſucht 
werden, ſah ſie im heißen Sonnenſchein bisweilen auffliegen und lernte beim Einfangen 
auch ihren empfindlichen Stich kennen. — Die meiſten übrigen europäiſchen Schreitwanzen 
ſind kleiner und tummeln ſich verſteckt im Graſe, ſeltener auf Gebüſch umher, darunter 
auch ſolche, welche ſich durch verkümmerte Flügel oder Raubfüße an den Vorderbeinen aus⸗ 
zeichnen. 

Man hat eine Anzahl durchſchnittlich ſehr kleiner Wanzen, bei denen die dreigliederige 
Schnabelſcheide in einer Rinne an der Kehle verſteckt liegt, die Nebenaugen meiſt fehlen, 
die ſcheinbar zweigliederigen Füße ohne Haftlappen neben den Krallen endigen und im 
übrigen manche und große Verſchiedenheiten vorkommen, zu einer Familie vereinigt und 
ſie darum Hautwanzen (Membranacei) genannt, weil Vorderrücken, Flügeldecken und 
Hinterleib gewöhnlich mit lappigen, zum Teil auch blaſigen Fortſätzen und Auswüchſen 
ausgeſtattet ſind, welche manchen eine höchſt wunderbare Geſtalt verleihen. 

Abgeſehen von einigen wenigen Gattungen, deren wichtigſte, Syrtis, zahlreiche Ver⸗ 
treter in Amerika aufweiſt, bei welchen die Vorderbeine zu Raubfüßen umgeſtaltet und 
Nebenaugen vorhanden ſind, wären hier zunächſt die außerordentlich zierlichen Blaſen— 
oder Buckelwanzen (Tingis) zu nennen. Weil ſie die Länge von 4 mm meiſt kaum er⸗ 
reichen, werden ſie im Freien leicht überſehen. Eine ſchwielige oder blaſenartige Auftreibung 

mitten auf dem Halsſchild, welches ſich nach hinten, das Schildchen bedeckend, verlängert 
und wie die netzförmig geaderten und gebuckelten Flügeldecken an den Seiten blattartig 
erweitert, ſowie ein knopfförmiges Ende der dünnen Fühler bilden die Eigentümlichkeiten 
dieſer hübſchen Schnabelkerfe. Meiſt halten ſich die zahlreichen Arten an beſtimmten Pflanzen 
auf. Die verwandte Buckelwanze (Tingis affinis, Fig. 1, S. 653) findet ſich auf 
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ſandigem Boden unter Feldbeifuß oder an Graswurzeln geſellig und zeichnet ſich durch 
braune Körperfarbe, glashelle, braun geäderte Hautſäume, dunklere Fühlerſpitzen und einen 
ſternförmigen Fleck auf der Mitte jeder Flügeldecke aus. Die fünf langen Stirnſtacheln 
hat ſie mit den meiſten Gattungsgenoſſen gemein. 

Die kaum kräftigeren, ungemein plattgedrückten, auf der düſteren Oberfläche runzeligen 

Rindenwanzen (Aradus) leben verſteckt hinter der Rinde abgeſtorbener Bäume. Ihr 
faſt rautenförmiger Kopf läuft vorn in eine ſtumpfe Spitze aus, an deren Grunde wie 
in einem Ausſchnitt die dicken, viergliederigen Fühler ſitzen. Der Schnabel reicht bis zum 
Ende der Vorderbruſt oder wenig über dasſelbe hinaus, auf dem vorn verſchmälerten 
Halsſchild erheben ſich mehrere Längsleiſten ſowie auf dem Lederteil der Halbdecken 
einige kräftige Längsrippen. Bei der gemeinen Rindenwanze (Aradus corticalis, 

Fig. 2) herrſcht die ſchwarze Körperfarbe vor, nur die Wurzel der Flügeldecken iſt gelb— 
lichweiß, das Rückenſchild hinten und die Ecke der Hinterleibsglieder ſchmutzig gelb. Das 
im Vergleich zum zweiten merklich kürzere, durchaus dunkel gefärbte dritte Fühlerglied, 
der ſeitlich geſchweifte und gezähnelte Vor: 
derrücken und das große, an den Seiten 

gleichfalls geſchweifte Rückenſchild vollenden 

das Bild dieſer nirgends ſeltenen Art. Die 

Weibchen ſind bei allen größer und breit— 
leibiger als die Männchen. 

Einzig in ihrer Art ſteht die übel be= 
rüchtigte Bettwanze (Cimex lectula- 
rius, Acanthia lectularia, Fig. 3) da, 

; ; 1) Verwandte Buckelwanze (Tingis affinis). Achtmal 
welche ſchon den alten Griechen als „Koxis“, vergrößert. 2) Gemeine Rindenwanze (Aradus cortica- 
den Römern als „Cimex“ bekannt war und lis). Sechsmal vergrößert. 3) Bettwanze (Cimex lectula- 

5 . 1 rius). Stark vergrößert. 
es darum gerechtfertigt erſcheinen läßt, wenn 5 
der alte Gattungsname, welchen Linns auf außerordentlich viele, in den Formen ſehr weit 
auseinander gehende Arten übertragen hat, ihr allein verbleibt. Ihre Eigentümlichkeiten be— 
ſtehen im Blutſaugen, in der Flügelloſigkeit, in den borſtigen, viergliederigen Fühlern, dem 

einer Kehlrinne anliegenden dreigliederigen Schnabel und dem Mangel der Haftlappen an 
den Krallen. Der außerordentlich platte, mindeſtens 4 mm meſſende Körper iſt licht braun: 

rot gefärbt und dicht gelblich behaart. Die runden Läppchen an beiden Seiten des kleinen 
Schildchens müſſen als Reſte der Flügeldecken gelten. Das Weibchen legt im März, Mai, 

Juli und September jedesmal etwa 50 weiße, 1,12 mm lange, walzige Eier in die feinſten 
Ritzen der Schlaf- und Wohnzimmer, namentlich hinter Tapeten, mit Brettern verſchalte 
Wände oder in die Fugen der Bettſtellen, alſo an dieſelben Orte, wo ſich die Wanzen den 
Tag über verſteckt halten. Die letzte Brut geht jedoch meiſt zu Grunde, und nur die er— 
wachſenen Wanzen, welche zu ihrer vollen Entwickelung 11 Monate bedürfen, überwintern 
und können ſehr viel Kälte vertragen. Das Häßlichſte an ihnen iſt das hinterliſtige, 
heimliche Blutſaugen, welches ſie bis auf die Nacht verſchieben, um den Schlafenden in 
ſeiner Ruhe zu ſtören. Daß ſie, wie behauptet wird, durch die Ausdünſtungen des Schläfers 

herbeigelockt, ſich unter Umſtänden auch von der Decke herabfallen laſſen, will ich gern 
glauben, weil ich einſt Augenzeuge war, wie eine auf eben dieſe Weiſe in eine dampfende 
Kaffeetaſſe gelangte. Trotz ihres Blutdurſtes vermögen ſie lange zu hungern. Leunis 
hatte ein Weibchen in eine gut verſchloſſene Schachtel eingeſperrt, und als er dieſe nach 
ſechs Monaten öffnete, fand er es nicht nur noch am Leben, ſondern von einer Schar 
Nachkommen umgeben, welche, gleich der Mutter, durchſichtig wie Glas waren. Bei ihrer 
großen Fruchtbarkeit und der Leichtigkeit, mit welcher ſie verſchleppt werden können, 
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gehören die Wanzen zu dem läſtigſten alles Ungeziefers, beſonders in größeren Städten, wo 
die Übervölkerung der Häuſer ihre gründliche Verfolgung erſchwert. Daher fehlt es auch 
nicht an zahlreichen Vertilgungsmitteln, welche ſich aber wenig bewähren, ſo daß es ratſam 
erſcheint, alle jene Stellen, an denen ſie ſich gern häuslich niederlaſſen, möglichſt zu meiden 
und alle verdächtigen fleißig zu durchſuchen. Wie wirkungslos das einfache Ausweißen der 
Zimmer dieſem Ungeziefer gegenüber iſt, davon überzeugte ich mich während meiner Studien⸗ 

zeit in Berlin. In der ſehr ſauberen, blanken Werkſtatt eines Buchbinders ſah ich ein Wänz⸗ 
chen mit weiß übertünchtem Rücken wohlgemut einherſpazieren. Eine Beimiſchung von Eifen- 
vitriol unter den Kalk wirkt ſchon beſſer, nachdem zuvor alle Ritzen rein ausgekratzt, mit 

Eiweiß und Inſektenpulver, Mineralöl oder Atznatronlauge ausgepinſelt und dann ver: 

ſtrichen worden ſind. Dergleichen Mittel, mit großer Energie angewendet, können, wenn 
nicht ſehr ungünſtige Verhältniſſe obwalten, jeden in ſeiner Wohnung endlich vor dieſem 
läſtigen Ungeziefer ſicherſtellen, keinen Reiſenden aber ſchützen, welchen ſein Unſtern in ein 
von Wanzen bewohntes Nachtlager führte. Für dieſen Fall ſoll, wie mir von verſchiedenen 
Seiten verſichert wurde, das Brennenlaſſen des Lichtes die Blutſauger von dem Schläfer 
zurückhalten. 

Wo die Bettwanzen hergekommen find, weiß man nicht; denn daß Oſtindien, wie be: 
hauptet wird, ihre urſprüngliche Heimat ſei, bedarf noch des Nachweiſes. Die alten Griechen 
und Römer kannten ſie, wie bereits erwähnt wurde, fürchteten ſie und ſchrieben ihnen 
allerlei Heilkräfte zu. Im 11. Jahrhundert haben ſie ſich in Straßburg gezeigt, dagegen 
wird der Behauptung, ſie ſeien erſt um 1670 durch die Bettſtellen der vertriebenen Huge— 
notten nach London gebracht worden, von anderer Seite widerſprochen, weil ſchon 1508 
daſelbſt ein paar adlige Damen deren Stiche für Anzeigen der Peſt gehalten hatten. 

Als ich vor Jahren zur Düngung meiner Fuchſien von einem Kirchboden Fledermaus: 
miſt ſelbſt herabgeholt hatte, war ich nicht wenig erſtaunt, zwiſchen demſelben zahlreiche 
Wanzenbälge aller Größen zu erblicken. An jener Stelle hauſten im alten Holzwerk 
entſchieden die Wanzen und bezogen ihre Nahrung von den daſelbſt wohnenden Fleder— 
mäuſen. Bedenkt man nun, daß ſie in Hühnerſtällen, auf Taubenſchlägen, in Schwalben— 
neſtern gleichfalls vorkommen, jo liegt die Vermutung nahe, daß fie urſprünglich als Un: 
geziefer der verſchiedenſten warmblütigen Tiere im Freien gelebt haben und durch Ber: 
ſchleppung allmählich dem Menſchen nahe gebracht worden ſind, und zwar können die 
nächtlichen Fledermäuſe am beſten zu der ſchnelleren Weiterverbreitung weſentlich bei— 
getragen haben, da ſich annehmen läßt, daß manche Wanze zum Blutſaugen aus ihrem 
Schlupfwinkel bereits auf den Körper einer Fledermaus gekrochen iſt, ehe dieſe ihre nächt: 
lichen Umflüge beginnt. Von Eversmann wird eine ruſſiſche Art von nur 3,37 mm 

Länge und lehmgelber Farbe am faſt querrunzeligen Hinterleib als gewimperte Bett: 

wanze (Cimex ciliatus) unterſchieden. 

Alle die kleinen, zarten und weichen Wanzen, welche im Sommer Blumen und Gräſer 
beleben, mit einer vielen anderen Ordnungsgenoſſen fremden Beweglichkeit und fortwährenden 
Bereitſchaft zu geräuſchloſem Fluge hier auftreten und dort verſchwinden, ſolange die Sonne 
ſcheint, und vorherrſchend dem Honig nachgehen, gehören der Familie der Wieſen- oder 
Blindwanzen (Phytocoridae, Capsidae) an, einer Familie, die mit verhältnis⸗ 
mäßig zahlreicheren Arten in den gemäßigten als in den wärmeren Erdſtrichen vertreten 
iſt; von Europäern ſind etwa 300 bekannt. Man würde dieſe lichtgrünen, häufig auch un⸗ 
gemein zierlich bunt gezeichneten Schnabelkerfe nicht haben vereinigen können, wenn ſie 
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nicht auch im Körperbau miteinander übereinſtimmten. Sie haben einen dreieckigen Kopf, 
deſſen dreiſeitiger Scheitel nur bei einer Gattung (Miris) von der Stirn getrennt, bei den 
übrigen herabgebogen und mit der nach vorn gewendeten Stirn verſchmolzen iſt. Obgleich 

ſie Blindwanzen genannt werden, fehlen ihnen die Netzaugen keineswegs, wohl aber die 
Punktaugen. Die borſtenförmigen Fühler, deren zweites Glied das längſte, bisweilen auch 
das dickſte iſt, erreichen die Körperlänge oder übertreffen ſie und laufen in zwei haarfeine 
Glieder aus. Der angedrückte Schnabel reicht bis zum Ende der Bruſt und ſeine Scheide 
beſteht aus vier meiſt gleichlangen Gliedern. Das nicht eben große, dreieckige Schildchen 
iſt immer ſichtbar. Die lederartigen, weichen Flügeldecken ſind mit einer Falte verſehen, 
welche dem gegen das Schildchen gewendeten Rande gleich läuft und ein eignes, länglich 
trapeziſches Feld, das Schlußſtück (den Nagel, clavus), abſondert, der übrige Teil bildet 

ein Dreieck, das Leder (corium), an deſſen kürzeſte, gegen die Spitze gerichtete Seite ein 
durch eine Falte abgeſetzter, dünnerer, meiſt eigentümlich 

gefärbter Lappen, das Keilſtück (cuneus), auch wohl 
Anhang genannt, als charakteriſtiſches Familienmerkmal 
angrenzt, von welchem ſich dann die Haut (membrana) 
fortſetzt. In letzterer bemerkt man eine bogenförmige, 
vom Rande des Anhanges ausgehende und dahin zu— 

rückkehrende Ader, welche vor dem äußeren Ende noch 
einen kleinen Aſt ausſendet und mithin zwei ungleiche 
Zellen bildet. Fehlt dieſe Haut, ſo fehlen gleichzeitig die 
immer ſehr zarten Hinterflügel. Die mitunter auffallend 
kleinen Füße zeigen drei undeutlich abgeſetzte Glieder und 

ſehr kleine Haftlappen zwiſchen den Krallen. Eine der— 
artige Weichheit des Körpers und loſe Einfügung der 
Beine, wie ſich hier findet, kommt bei keinen anderen 
Wanzen wieder vor. 

Die geſtreifte Schön wanze (Calocoris striatellus) mag ſtatt aller ein Bild 
von der in Rede ſtehenden Familie geben. Sie gehört der ſpäter vielfach geſpaltenen 
Gattung Phytocoris an und zwar derjenigen Gruppe (Calocoris), bei welcher die Stirn— 
ſchwiele winkelig in den Scheitel übergeht, der Nacken ſich wölbt und keine Leiſte zeigt, das 
Fühlerwurzelglied den faſt fünfeckigen Kopf überragt, der Schnabel bis zum zweiten Bauch— 
ring reicht, das trapeziſche, vorn leiſtenartig gerandete Halsſchild an den Seiten gerade 
vorläuft und die Fußwurzel der Hinterbeine kürzer als das folgende Glied iſt. Den 
orangenen oder lichtgelblichen Körper deckt weißliche Behaarung; die ſchwarzen Zeichnungen 
auf Halsſchild und Flügeldecken läßt die Abbildung erkennen. Die reichlich 7 mm lange 
Wanze findet ſich auf Schirmblumen durch ganz Europa. — Die ſchlanken, ſchmutzig grünen 
Borſtenwanzen (Miris) zeichnen ſich vor den anderen durch beſondere Schmalheit und 
durch die verſchiedene Kopfbildung aus. Der dreiſeitige, nach vorn ſpitze Schädel trägt 
nämlich an ſeinem Rande die einem dicken Grundglied entſpringenden Fühler. Charakteri— 
ſtiſch für die mehr ovalen, ſchwarzbraun oder rot gefärbten Arten der Blindwanzen 
(Capsus) wird dagegen das keulenförmig verdickte zweite Glied der Fühler und der grob 
punktierte Leib. 

Geſtreifte Schönwanze (Calocoris stria- 

tellus). Vergrößert. 

Von den ſogenannten Langwanzen (Lygaeides) leben die meiſten unter Steinen, 
dürrem, zerkrümeltem Laube oder unter Moos am Grunde der Baumſtämme, wo ſie ge— 
ſchäftig umherkriechen, um andere, jedoch tote, Kerfe oder Pflanzenſäfte zur Nahrung 
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aufzuſuchen; an das Tageslicht kommen die wenigſten. Die größere Härte der Körperbeklei⸗ 
dung, mehr, meiſt fünf, Adern in der Haut ſowie der Mangel des Keilſtückes in den 
Flügeldecken und die fadenförmigen, gegen die Spitze etwas verdickten Fühler zeichnen fie 
vor den vorigen aus. Die Fühler ſind den Wangen des dreieckigen Kopfes eingefügt 
und ſtehen meiſt unter, höchſtens auf der Linie, welche man ſich vom Mittelpunkt eines 
Netzauges nach der Schnabelwurzel gezogen denkt. Die Größenverhältniſſe der vier Fühler⸗ 
glieder ſchwanken ebenſo bei den verſchiedenen Arten, wie die vier Schnabelglieder, jedoch 
pflegt hier das vorletzte immer länger zu ſein als das letzte. Unter den drei Fußgliedern 
iſt das mittelſte am kürzeſten, das letzte neben den Krallen mit Haftlappen verſehen. Einigen 
fehlen die Punktaugen, bei den meiſten treten ſie jedoch deutlich auf und zwar unmittel⸗ 
bar neben den Netzaugen. Zu jenen gehört die allbekannte flügelloſe Feuerwanze 
(Pyrrhocoris apterus), eine durch ihre blutrote und ſchwarze Körperfärbung, durch 

8 den Mangel der Haut an den Flügeldecken und der ganzen Hinter: 
flügel zur Genüge gekennzeichnete Art, von welcher jedoch ausnahms— 
weiſe Stücke gefunden werden, deren Flügeldecken mit der Haut ver- 
ſehen ſind, und ſogar ſolche mit vollkommenen Flügeln, wie mir eine 
Zuſendung aus Breslau bewieſen hat. Die über alle Weltteile aus- 

gebreiteten Feuerwanzen unterſcheiden ſich nur durch den leiſtenförmig 
ſcharf aufgerichteten Rand des Halsſchildes von der mittelamerikaniſchen 

„ Gattung Largus, mit der fie das im Vergleich zum zweiten längere 
a! erſte Fühlerglied und den Mangel der Nebenaugen gemein haben. Die 

flügelloſen Feuerwanzen, hier und da auch „Franzoſen“ oder „Sol: 
daten“ genannt, ſitzen den ganzen Sommer hindurch in Scharen am 

tn iN Grunde alter Lindenbäume oder Rüſtern, nehmen aber auch, wenn 
wanze (Pyrrhocoris ihnen die genannten Bäume nicht zu Gebote ſtehen, mit einer Mauer 
e b fürlieb. Sobald der Winter vorüber iſt, alſo in der Regel ſchon im 

SR März, verlaſſen fie allmählich ihre Verſtecke und ſchleichen einzeln an 
geſchützten, den rauhen Winden nicht ausgeſetzten Stellen umher. Je milder das Wetter, 
deſto mehr fallen ſie in die Augen, und von Mitte April ab pflegen ſich die vollkommen 
entwickelten zu paaren. Selten verbindet ſich das Männchen mehr als einmal mit einem 
Weibchen, während dieſes eine öftere Vereinigung geſtattet. Dieſelbe kann bis 36 Stunden 
andauern. Hierauf findet man unter dem feuchten Laube oder in den Erdlöchern neben 
den alten Wurzelſtöcken von Bäumen die perlweißen Eier und ſpäter junge, ſtecknadelkopf⸗ 
große Lärvchen neben ſchon größeren Larven. Die kleineren haben einen ganz roten Hinter⸗ 
leib und ſchwarze Flügelanſätze. Nach dreimaliger Häutung erhalten ſie ihre vollkommene 
Größe und Ausfärbung. Die Flügeldecken verlängern ſich dabei, vertauſchen das anfänglich 
ſchwarze Kleid mit dem ſpäter vorherrſchend roten, ſie werden zu einem ſchönen „Waffen⸗ 
rocke“ mit zwei ſchwarzen, wie Knöpfe gerundeten Flecken, einem breiteren oder ſchmäleren 
ſchwarzen Saume am Ende und einem ſchwarzen Schlußſtück, während umgekehrt der Hinter: 
leib aus dem anfänglichen Rot in glänzendes Schwarz übergeht, denn nur die Seiten⸗ 
ränder und einige Querbinden am Ende des Bauches behalten die urſprüngliche Farbe bei. 
Der Kopf mit ſeinen Anhängen: den Fühlern und dem Schnabel, zeigt ſich glänzend ſchwarz, 
wenn erſt das Junge, welches bleich aus dem Eie kam, ausgefärbt iſt. Das vordere Bruſt⸗ 
ſtück iſt oben und unten gleichfalls ſehr bald ſchwarz und behält nur rote Randſäume rings— 

um; auch die Beine erglänzen ſchon in der Jugend durchaus ſchwarz. Die erwachſenen 
Feuerwanzen haben den eigentümlichen Wanzengeruch verloren, während die Larven den— 
ſelben aus drei Drüſen auf dem Hinterleibsrücken, je eine auf der Mitte der drei mittleren 
Ringe, verbreiten. Reizt man eine nur wenig, ſo nimmt man einen ſcharfen, an flüchtige 
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Fettſäure mahnenden Geruch wahr und ſieht aus der mittleren Drüſe ein Tröpfchen farb— 
loſer, nach und nach verdunſtender Flüſſigkeit austreten. Wird der Reiz verſtärkt, indem 
man die Larve drückt, ihr ein Bein, einen Fühler abſchneidet, ſo ergießt ſich in Form eines 
kleinen Strahles aus der hinterſten, größten Drüſe eine Flüſſigkeit, welche den eigentlichen 
Wanzengeruch verbreitet. Bei den erwachſenen Wanzen macht ſich anfänglich noch ein 
ſaurer Geruch bemerklich; bald aber verſchwindet dieſer und die Drüſen werden ohne In— 
halt befunden. 

In den verſchiedenen Färbungen und Größen tummeln ſich die Wanzen den ganzen 
Sommer über und erſcheinen eher träge als geſchäftig; auf ihren kleinen Spaziergängen 

bleiben ſie öfters ſtehen, aber nicht um auszuruhen, ſondern um zu genießen. Zwei, drei 
und noch mehr ſind um eine größere Inſektenleiche verſammelt und ſaugen ſie aus, gleich— 
viel ob ſie von einem ihresgleichen herrührt oder von einem anderen Kerfe. In der Ge— 
fangenſchaft greifen die größeren auch die kleineren an und ſaugen ſie aus. Unter den 
Flügeldecken der älteren Wanzen finden ſich bisweilen zahlreiche Milben, welche ſich auf 
Koſten ihrer Wirte nähren. Alt und jung verkriechen ſich in die tieferen Schlupfwinkel 
ihrer Tummelplätze, ſobald die rauhe Jahreszeit dazu mahnt, und wir haben hier den 
bei Wanzen ſelten vorkommenden Fall, daß ſie auf den verſchiedenſten Altersſtufen über— 

wintern. 

Eine andere einheimiſche Langwanze, die reichlich 14 mm meſſende Ritterwanze 

(Lygaeus equestris), belebt oft in größeren Geſellſchaften ſchadhafte, der Rinde be— 
raubte Eichenſtämme und gehört inſofern wie in Anſehung ihrer hübſchen Färbung zu den 
auffälligſten der ganzen Familie. Sie iſt auf ihrer lang-elliptiſchen, glanzloſen Rücken— 
fläche gleichfalls blutrot und ſchwarz und auf der weiß umſäumten, ſchwarzen Flügel— 
deckenhaut mit einem weißen Mittelfleckchen verziert. Daran, daß die beiden innerſten und 

die beiden folgenden Adern dieſer Haut durch eine Querader verbunden ſind, der Leder— 
teil der Halbdecken mehr horniger Natur iſt und daß auf dem Scheitel zwei Nebenaugen 

ſtehen, erkennt man ihre Gattung (Lygaeus), die Langwanzen im engeren Sinne. 
Alle übrigen entziehen ſich durch ihre verborgenere Lebensweiſe unſeren Blicken faſt gänz— 
lich, darunter auch die ſehr artenreichen Dickſchenkel (Pachymerus), ausgezeichnet durch 
die nicht verbundenen Längsadern im Hautteile der ſonſt ebenſo gebildeten Halbdecken und 
durch die mehr oder weniger verdickten Vorderſchenkel. 

Unter allen Landwanzen, deren Schnabelſcheide aus vier Gliedern beſteht und deren 
Schildchen die Mitte des Hinterleibes nicht erreicht, zeigen die Randwanzen (Coreidae) 
die größten Formverſchiedenheiten und laſſen ſich im allgemeinen nur dahin charakteriſieren, 
daß die viergliederigen Fühler am Rande des Scheitels über derjenigen geraden Linie, 
welche man ſich von der Mitte eines Netzauges nach der Schnabelwurzel gezogen denkt, 
eingelenkt und die Füße neben den Krallen mit Haftlappen verſehen ſind. Überdies kommen 
ihnen immer zwei Nebenaugen und in der Flügeldeckenhaut viele erhabene, oft gabelförmig 
geteilte Adern zu. Beide Geſchlechter ſind an der Form des letzten Bauchringes leicht zu 
unterſcheiden, indem dieſer beim Männchen verdickt und wie von unten mit einer Klappe 
bedeckt, beim Weibchen dagegen der Länge nach geſpalten iſt. In Europa leben kaum 60 

Arten, dagegen iſt die Familie in Amerika zahlreicher vertreten und zwar durch Formen, 
welche in Anſehung der Größe und Bildung zu den ſtattlichſten und ſchönſten aller Wanzen 
gehören; blattartige Erweiterungen an den Hinterſchienen oder an einzelnen Fühlergliedern, 

ein gehörnter oder lappig erweiterter Vorderrücken, übermäßig verdickte und mit Stacheln 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 42 



658 Siebente Ordn.: Schnabelkerfe; achtzehnte u. neunzehnte Fam.: Rand- u. Schildwanzen. 

bewehrte Hinterſchenkel, ſcharfe nach oben gebogene, die Flügeldecken überragende Seiten⸗ 
ränder des Hinterleibes ſind die charakteriſtiſchen Merkmale dieſer Wanzenfamilie. Wenn 
hierzulande das Kerfvölkchen mit Beginn der rauheren Herbſttage ſich von der Schau— 
bühne feiner Thätigkeit zurückzieht und an geſchützten Orten, beſonders unter dem ab: 
gefallenen Laube, die Winterquartiere bezieht, ſo gehören die größeren Randwanzen in 
Geſellſchaft von Mitgliedern der bald näher zu betrachtenden Schildwanzen zu den auf— 
fälligſten Erſcheinungen, ſobald man an einem ſonnigen, für jene Zeiten noch ſchön zu 
nennenden Nachmittag dergleichen Stellen etwas aufrührt und die noch nicht zur Ruhe 

und Erſtarrung gelangten Tiere dadurch beunruhigt. Da gibt es ein Gekniſter und Ge— 
niſtel durch das Hin- und Herkrabbeln dieſer Wanzen, welche es ſehr unangenehm zu be: 
rühren ſcheint, daß man ſie in ihrer Zurückgezogenheit ſtört, und einzelne, denen die Herbſt⸗ 
ſonne wenige wärmende Strahlen zuſendet, ziehen es vor, in ſtark brummendem Fluge 

ſich zu erheben und dem Ruhe— 
ſtörer ſicherer und ſchneller aus: 
zuweichen, als dies zu Fuße ge— 
ſchehen würde. Im Sommer 
halten ſie ſich auf Buſchwerk und 
im Graſe auf, nach Raub aus— 
gehend und im Sonnenſchein 
auch lebhaft umherfliegend, mehr 
aber, wie es ſcheint, um Nach- 
ſtellungen zu entgehen, als dem 
inneren Drange nach ſolcher Be— 
wegungsweiſe zu genügen. Sie 

1 8 15 . h 3 5 1 ſchließen ſich ſomit denjenigen 
1 aumwanze romastes marginatus), 2) ihre Larve. naken⸗ 9 

f zen 1 tipularius). Natürliche Größe. 1 0 reden 

gerade Sammler iſt, eher zu Geſicht kommen als die meiſten anderen der bisher be— 

ſprochenen Familien. 
Die Hauptgattung Coreus iſt heutzutage in mehrere aufgelöſt, von denen Syro- 

mastes mit faſt allen größeren einheimiſchen Randwanzen derjenigen Unterabteilung an⸗ 
gehört, bei welcher die Nebenaugen entfernt voneinander ſtehen, das letzte Fühlerglied 
kurz und dick iſt und der Schnabel in Feinheit und Länge dem der Schildwanzen gleicht, 
indem er über die Mittelbruſt hinausreicht. Syromastes zeichnet ſich unter dieſen Gat⸗ 
tungen durch einen ziemlich viereckigen Kopf aus, deſſen Fühlerhöcker nach vorn ſtark her— 
vorragen, hat einen breiten, die Flügel weit überragenden Hinterleib und ein verlängertes 

zweites Fühlerglied, welches das dritte kaum oder nur wenig an Länge übertrifft. Bei 
der Saumwanze (Syromastes marginatus, Fig. J) erweitern ſich die Fühlerhöcker 
nach innen zu einem Dorn; die graurötliche Oberfläche des Körpers erſcheint durch feine, 
ſchwarze Punktſtiche dunkler, am dunkelſten das letzte, am lichteſten die beiden vorher— 
gehenden Fühlerglieder, der Rücken des Hinterleibes am reinſten rot und die Haut der 
Flügeldecken bronzeglänzend. Die Wanze findet ſich durch ganz Europa auf dem verſchie— 
denſten Gebüſch und überwintert im vollkommenen Zuſtande, um vom nächſten Frühjahr 
ab für Fortpflanzung ihrer Art Sorge zu tragen. Die Larve (Fig. 2) zeigt, wie man 
dies bei allen Wanzenlarven beobachten kann, eine größere Plumpheit und in dieſer die 
Unreife aller einzelnen Glieder. — Die rautenförmige Randwanze (Verlusia rhom- 
bica oder Coreus quadratus des Fabricius) iſt höchſtens 11 mm lang und an dem 

faſt rautenförmigen, ſehr platt gedrückten und nach oben ausgehöhlten Hinterleib leicht 
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kenntlich. Bei ihr erweitern ſich die Fühlerhöcker nicht zu Dornen. Sie hält ſich am liebſten 

in Gräben längs der Kiefernwaldungen auf, wo ſie an Grasſtengeln und anderen Pflanzen 
bei Sonnenſchein emporkriecht, oder ohne dieſen mit einer gewiſſen Eilfertigkeit und Furcht, 

wenn das ſie bergende Laub aufgeſtört wird. 
Bei Betrachtung der Schnakenwanze (Berytustipularius, Fig. 3, S. 658), jenes 

ungemein ſchlanken und zartbeinigen Tierchens von lichtgrauer Färbung, welche an den 
Außenrändern und fünf Pünktchen der Flügeldecken wie an den verdickten Knieen und 
dem Endgliede der Fühler dunkler iſt, findet ſich ſcheinbar wenig Übereinſtimmung mit 
der Saumwanze, und doch beſteht ein charakteriſtiſcher Unterſchied beider nur im anderen 
Längenverhältnis des zweiten und dritten Fühlergliedes; jenes iſt nämlich hier bedeutend 
länger als dieſes. Man ſieht an dieſem einen Beiſpiel, wie ſchwierig es iſt, die Rand— 
wanzen in ſcharf begrenzte Gattungen einzuteilen, wenn ſich an zwei ſo verſchieden ge— 
ſtalteten, wie die vorliegenden, ſo wenig Abweichendes in den weſentlichen Merkmalen 
auffinden läßt. Die hübſche Schnakenwanze treibt ſich, wie noch einige andere nahe ver— 
wandte Arten, unter Heuhecheln, Wacholder, Heidekraut und anderem niedrigen Geſträuch 

umher und ſcheint durch ihre langfadenförmigen Beine im ſchnellen Fortkommen eher be— 
hindert als gefördert zu werden; denn ſie iſt träge und läßt ſich leicht ergreifen. 

Um auch einen Begriff von einer der ausgezeichneten heißländiſchen Formen zu geben, 
wurde auf dem rechten Vordergrunde des Gruppenbildes „Ausländiſche Zirpen“ (S. 637) 
ver Diactor bilineatus (Lygaeus bei Fabricius), zu deutſch „der zweilinige Bote“, 
vorgeführt. Der metalliſch grüne Körper iſt mit gelben Zeichnungen reichlich verziert; die 
Beine ſind gelb, die blattartigen Erweiterungen der Hinterſchienen auf braunem Grunde 
gelb gefleckt und die Flügeldecken braunſchwarz. Das . Südamerika ernährt 
auch dieſe ſchöne Art. 

Als Schildwanzen (Scutati, Pentatomidae) werden ſchließlich alle diejenigen 
Wanzen zu einer Familie zuſammengefaßt, deren Rückenſchildchen wenigſtens über die 
Mitte des Hinterleibes zurückreicht, wenn es denſelben nicht ſaſt ganz bedeckt. Am drei— 

eckigen, bis zu den Netzaugen im Vorderbruſtring ſteckenden Kopfe ſitzen unmittelbar vor 
jenen die drei⸗bis fünfgliederigen Fühler, eine viergliederige Schnabelſcheide, deren zweites 

Glied das längſte zu ſein pflegt, und an den wenig ausgezeichneten Beinen zwei-oder drei— 
gliederige Füße mit Haftlappen. Den meiſten kommt ein deutlicher Chitinteil und eine 

Haut an den Halbdecken zu, und nur bei denen mit ſehr großem Schildchen beſchränkt 
ſich die Chitinbildung auf den von letzterem frei gelaſſenen Vorderrand der Flügeldecken. 
Die allgemeinen Umriſſe des Körpers entſprechen einer Ellipſe oder durch die heraus— 

tretenden Seiten des unregelmäßig ſechseckigen Vorderrückens einem Wappenſchilde. Am 

immer ſehr großen Mittelleibe bemerkt man ſeitlich zwiſchen dem zweiten und dritten 

Bruſtbeine neben dem Luftloche eine große geſchweifte Falte als die Mündung der Stink— 
drüſe. Der Hinterleib beſteht aus ſechs großen Ringen, zu welchen noch die in einem 
Ausſchnitte des letzten liegenden Geſchlechtswerkzeuge als ſiebentes Glied hinzukommen, 
und läßt eine flache Rückenſeite von einem gewölbten, bisweilen mit einer mittleren Längs— 

rinne, in anderen Fällen mit einem ſcharfen Kiele verſehenen Bauche deutlich unterſcheiden. 
Dieſer Kiel verlängert ſich vom zweiten Gliede an gegen die Bruſt hin, ragt über den 
erſten hinweg und erreicht mit ſeiner dolchförmigen Spitze nicht ſelten den Hinterrand des 

Vorderbruſtbeines. In der Mitte jedes Bauchringes, nicht weit vom Seitenrand entfernt, 
befindet ſich beiderſeits ein Luftloch, nur am erſten verſteckt es ſich bisweilen in der Binde— 
haut, und am ſiebenten verſchwindet es oft ganz. Die geſchlechtlichen Unterſchiede treten 

42* 
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an dieſem Ringe faſt in ähnlicher Weiſe zu Tage wie bei den Randwanzen: als Längs— 
ſpalte beim Weibchen, als ſeitliche, oben und hinten in einen gebogenen Haken auslaufende, 
die Rutenſcheide bildende Klappen beim Männchen. 

Die Schildwanzen halten ſich an niederen Pflanzen auf, einige mehr verſteckt, die 

meiſten jedoch an der Oberfläche, wo ſie durch zum Teil bunte Farben leicht in die Augen 
fallen, die größten von ihnen leben auf Bäumen und ſolchen Sträuchern, welche ſüße 
Beeren als Leckerbiſſen für ſie auftiſchen, und pflegen vorherrſchend grün gefärbt zu ſein. 
Hinſichtlich der minder verſteckten Lebensweiſe, ihrer Bereitſchaft, im Sonnenſchein umher: 

zufliegen, und zwar mit lautem Gebrumme, ſtehen ſie den Blindwanzen am nächſten und 
fallen wegen ihrer Größe im Freien faſt mehr auf als dieſe, obgleich ſie nur mit un⸗ 
gefähr halb jo vielen Arten (150) in Europa vertreten find. Sie überwintern im voll- 
kommenen Zuſtand unter dürrem Laube. Das befruchtete Weibchen legt zu Anfang des 

Frühjahres ſeine ovalen 
oder faſt kugelrunden, mit 
einem Deckelchen verſehe— 
nen Eier, zu kleinen Ku⸗ 
chen nebeneinander ge— 
ſtellt, an ſolche Stellen, 
wo ſich die Wanzen auf- 
zuhalten pflegen, die einen 
an niedere Gewächſe, die 
anderen an die Blätter 
oder Nadeln der Bäume, 
und die anfangs faſt kreis— 
runden Lärvchen wachſen 
unter mehrmaligen Häu— 
tungen, wobei fie allmäb- 
lich Geſtalt und Farbe ver⸗ 
ändern, im Laufe des 

Sommers und Frühherb— 
ſtes zu ihrer vollen Größe 

1 11 1 9 1 a 35 heran, indem fie ſich vor— 
canthosoma dentatum). ohlwanze (Eurydema oleraceum). pitzling ; 8 

(Aelia acuminata). Natürliche Größe. zugsweiſe von Pflanzen⸗ 
ſäften ernähren, ohne je— 

doch tieriſche Koſt zu verſchmähen. Das ihnen angeborene träge Weſen verliert ſich mit der 
Entwickelung der Flügel etwas und kann durch die Strahlen der alles belebenden Sonne 
zeitweilig ſogar in das Gegenteil umgewandelt werden. 

Die Kohlwanze (Eurydema oleraceum, Fig. 3 obiger Abbild.), ein zierlicher Kerf 
von 6,5 mm Länge und darüber, im weiblichen Geſchlechte durch rote, im männlichen durch 
weiße Zeichnung auf metalliſch glänzendem, oben grünem oder grünblauem Grunde ausge— 

zeichnet, wird von verſchiedenen Seiten angeklagt, die jungen Kohlpflanzen durch Saftent- 
ziehung zu vernichten. Degeer verſichert, daß ſie manchmal in Schweden an dieſen Kultur— 
pflanzen bedeutenden Schaden angerichtet habe. In Deutſchland pflegt ſie nie ſo maſſenhaft 
vorzukommen, und da ſie ſich nicht ausſchließlich von Kohlarten, ſondern auch von allerlei 
anderen Pflanzen ernährt, nicht ſelten Inſekten anſpießt, wie ich öfters beobachtet habe, 
ſo gehört ſie nach meiner Meinung auch nicht zu den wahren Feinden der Landwirtſchaft. 
Eine deutliche Querwulſt des an den Seitenrändern aufgeworfenen, aber nicht erweiterten 

Halsſchildes, ein kleiner dreieckiger Kopf, der Mangel eines Bruſtkieles und zahlreicher 
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Dornen an den Beinen, wie ſolche für die ſchwarzen Erdwanzen (Cydnus) charakte- 

riſtiſch ſind, zeichnen dieſe Gruppe der Schildwanzen aus, welche Hahn unter dem Namen 
Strachia von Linnés Cimex abgetrennt hat. 

Eine der gemeinſten, überall an Grashalmen der Waldränder und Lichtungen, weniger 
der Wieſen und Felder, geſchäftig umherkriechenden Schildwanzen iſt der Spitzling (Aelia 
a cuminata, Fig. 4, S. 660). Er zeichnet ſich durch beſondere Schlankheit und infolge— 
deſſen durch einen kegelförmig zugeſpitzten Kopf vor allen anderen Familiengenoſſen aus. 
Die bleichgelbliche, durch dunkle Punkteindrücke getrübte Oberfläche des Körpers wird auf 
dem Rücken von drei weißlichen Linien der Länge nach durchzogen. 

Die rotbeinige Baumwanze (Pentatoma rufipes, Fig. 1, S. 660) unterſcheidet 
ſich mit einer Reihe ähnlicher Arten eigentlich nur durch die ſeitliche Erweiterung des Hals— 
ſchildes. Den langen, dünnen Schnabel, deſſen erſtes Glied in einer Rinne liegt, den un— 
gefurchten und ungekielten Bauch hat ſie mit der vorigen gemein. Das zweite der fünf 
Fühlerglieder iſt kürzer als das dritte, die Oberfläche des Körpers eingeſtochen ſchwarz 
punktiert, gelblich oder rötlichbraun mit Bronzeſchimmer, der Hinterleibsrücken glänzend 
ſchwarz, Fühler, Beine und die Spitze des Schildchens 
ſind mehr oder weniger ausgeprägt rot. Dieſe gemeine 
Art lebt gern auf Birken, aber auch an anderem Ge— 
ſträuche, kriecht an Baumſtämmen umher und ſoll ſich 
in den Forſten durch das Ausſaugen von Raupen nütz— 
lich erweiſen. Wenn man eine Birke durch einen kräf— 
tigen Stoß erſchüttert, um das darauf befindliche Ge— 
ziefer zu Falle zu bringen, ſo pflegt unſere Art nicht 
herabzufallen, wie manche andere, ſondern unter Aus— 
breitung ihrer Flügel ſummend herabzufliegen. , , 

Ein anderer Bewohner junger Birkenbäume ſtellt e e 
ſich uns auch von der Bauchſeite vor, damit der Bruſt— a alte a | 
und Bauchkiel ſichtbar ſeien, welche bei den einheimi— 
ſchen Wanzen ſeltener vorkommen, wogegen eine Menge ausländiſcher Arten, beſonders 
ſolche, deren Schnabelſcheide ſich durch Dicke und geringere Länge auszeichnet, an der Bruſt 
Hervorragungen in verſchiedener Form aufzuweiſen haben. Die in Rede ſtehende Art iſt 
die gezähnte Stachelwanze (Acanthosoma dentatum Degeers, Fig. 2, ©. 660), 
welche mit Ausnahme der roten Spitze des fein nadelriſſigen Bauches gelblichgrün, auf dem 
Rücken durch feine ſchwarze Punkteindrücke dunkler erſcheint, am dunkelſten an den beiden 
letzten Fühlergliedern, von denen das zweite die Länge des vierten hat, das dritte etwas 
kürzer iſt. Dieſe Wanze findet ſich durch ganz Europa verbreitet, wie es ſcheint aber nur 
auf Birken. 

Bei den bisher beſprochenen Schildwanzen und ihren zahlreichen Verwandten nimmt 
das Schildchen den kleineren Teil des Hinterleibes ein und verbirgt das Hornſtück der 
Flügeldecken nicht; nun gibt es aber eine Reihe von beſonders den heißen Ländern an— 
gehörenden Arten, bei denen es bis zur Hinterleibsſpitze reicht und nach den Seiten nur 
einen ſchmalen Teil der Halbdecken frei läßt, den einzigen, welcher verhornt. Die oben 
abgebildete Hottentotten-Wanze (Eurygaster maurus oder Tetyra maura) 
gibt dazu einen Beleg. Sie iſt gelblich, ſchwarzbraun oder ſchwarz, mit oder ohne zwei 
lichte Seitenfleckchen an der Wurzel des durch die Mitte längsgekielten Schildchens und 

hält ſich weniger auf Buſchwerk als an Gräſern, Dolden und zwiſchen anderen niederen 

Pflanzen auf, verſteckt ſich auch gern unter Stauden, Steinen ꝛc. — Einige prachtvoll 
ſtahlblaue und gelb gefleckte oſtindiſche Arten, höher gewölbt auf dem Rücken und am 
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Bauche der Länge nach gefurcht, gehören einer anderen Gattung (Scutellera) an und 
bilden, ſofern es ſich um den äußeren Glanz handelt, einen würdigen u die Krone 
der ganzen Ordnung. 

Von dem noch ungezählten Heere der im allgemeinen verachteten Inſekten ging ein 
verſchwindend kleiner Teil an uns vorüber und bewies zur Genüge, daß viele derſelben, 
ſei es ihrer äußeren Erſcheinung nach, ſei es in Rückſicht auf ihren ſtaunenerregenden 

Kunſttrieb oder auf ihr gewaltiges Eingreifen in das große Triebrad der Natur, die auf- 
merkſamſte Berückſichtigung verdienen. Seidenſpinner und Honigbienen, deren Erzeugniſſe 
dem Menſchen von hohem Werte ſind, Heuſchrecken, Termiten, Waſſerwanzen und andere, 
welche in manchen Gegenden gewiſſen Volksklaſſen als Nahrungsmittel, andere, wie bei⸗ 
ſpielsweiſe die ſpaniſche Fliege, als wirkſames Heilmittel dienen, ſtehen in erſter Reihe, 

wenn es ſich um ihre Nützlichkeit für uns handelt. Bei weitem länger dehnt ſich die hinterſte 
Reihe aus, in welcher die unnützen, läſtigen und ſchädlichen vorgeführt ſind: das peinliche 

Ungeziefer an Menſchen und Haustieren, die Zerſtörer des menſchlichen Eigentums jeder 
Art, beſonders auch die kleinen Feinde der Forſt- und Landwirtſchaft. Denn wie Unglaub⸗ 
liches die an ſich winzigen und unbedeutenden Tierchen durch Vereinigung ihrer Kräfte 
und durch Ausdauer leiſten können, beweiſen nicht nur die Verheerungen auf Feld und 
Wieſe, in Garten und Wald, der Käfer-, Raupen- und Engerlingfraß, beweiſen nicht nur 
die fabelhaft beſchleunigten Auflöſungen pflanzlicher und tieriſcher Leichen durch Ameiſen, 
Termiten, Aaskäfer, Miſtkäfer, Fliegenmaden und andere, ſondern auch die wunderbaren 
Bauten geſellig lebender Inſekten, wie der beiden erſteren der eben genannten, der Weſpen 
und honigaufſpeichernden Bienen. Zwiſchen beiden Reihen ſteht das bisher weder für 
nützlich noch für ſchädlich gehaltene Inſektenvolk, darum als ein neutrales, weil es uns 
ebenſowenig Leid, wie unmittelbar in die Augen fallendes Gutes zufügt. Daß aber auch 
von dieſem nicht eine einzige, auch die unſcheinbarſte Art überflüſſig iſt, weil es überhaupt 

in der Schöpfung nichts Überflüſſiges gibt, darin ſtimmen alle Verſtändigen überein. Wenn 
ſomit die Inſekten nicht bloß als nützliche oder ſchädliche, ſondern auch als uns Freude be— 
reitende, das Naturganze belebende und als ſeinem Haushalt unentbehrliche Weſen der Be— 
achtung wohl wert erſcheinen, ſo möge ſie ihnen in Zukunft mehr und mehr zu teil werden 

als bisher, damit ſich die noch großen Lücken in ihrer Erkenntnis allmählich ausfüllen. 
Am vollſtändigſten kennt man in ihren Lebensverhältniſſen die Großſchmetterlinge und 

trachtet in Europa von den verſchiedenſten Seiten mit Eifer dahin, auch die Entwickelungs— 
geſchichte der Kleinſchmetterlinge zu vervollſtändigen. Demnächſt wußten ſich die Käfer die 

meiſten Freunde zu erwerben, mehr ſchon die fertigen, als die erſt noch werdenden, alſo 

ihre Zucht. Alle übrigen Ordnungen erfreuen ſich eines nur ſehr vereinzelten Intereſſes 

und bedürfen eines noch viel allgemeineren, bis ihre Erkenntnis auf der Höhe der beiden 
anderen Ordnungen angelangt ſein wird. Wenn es auch immer ſchwieriger fällt, für 
Europa noch einen neuen Kerf zu entdecken, ſo kennt man aus anderen Erdteilen bei 

weitem noch nicht alle, und auch für die europäiſchen Arten fehlt uns die Kenntnis von 
der Entwickelung und Lebensweiſe gar vieler. Es wird mithin von den verſchiedenſten 
Seiten für lange Zeiten der größte Fleiß und ausdauernde Beobachtung nötig ſein, um 
die Naturgeſchichte der Inſekten ſo weit zu fördern, wie ſie jedermann von den Rückgrat⸗ 

tieren zu Gebote ſteht. 



Die Tauſendfüher 

und 

Hpinnenktiere. 





Die Tauſendfüßer (Myriapoda). 

Etwa 800 lichtſcheuen Gliederfüßern, welche in den heißen Ländern reicher an Zahl 
und ſtattlicher an Größe vorkommen als bei uns, hat man den Namen der Tauſend— 
füßer (Myriapoda) beigelegt, nicht um damit anzudeuten, daß ſie gerade 1000, 
ſondern nur unbeſtimmt viele Beine haben. Zahlreiche, unter ſich faſt gleiche, hartſchalige 
Glieder, die je ein Paar, auch zwei Paare gegliederter, einklauiger Beine tragen, und 
ein davon deutlich abgegrenzter Kopf ſetzen den wurmförmigen oder aſſelähnlichen Körper 
dieſer Tiere zuſammen, welcher inſofern äußerlich einen weſentlichen Unterſchied von dem 
der Inſekten zeigt, als mit Ausſchluß des Kopfes alle Glieder gleichwertig erſcheinen und 
ſomit der Gegenſatz zwiſchen einem mittleren, Flügel und nur ſechs Beine tragenden, und 

einem fußloſen hinteren Körperteil vollkommen aufgehoben iſt. Der Kopf führt an der 
Stirne oder unter ihrem Rande zwei faden- oder borſtenförmige, ſeltener nach der Spitze 
hin unmerklich verdickte Fühler ſowie jederſeits eine Gruppe einfacher Augen in ſchwan— 
kenden Zahlenverhältniſſen, die hier und da auch ganz fehlen und bei einer Gattung (Scu- 
tigera) durch Netzaugen erſetzt ſind. Die Freßwerkzeuge aller Tauſendfüßer beſtehen im 

weſentlichen aus tief im Munde eingelenkten hakigen Kinnbacken und einer vierteiligen 
unteren Mundklappe, deren beide Seitenteile den Kinnladen, die beiden mittleren der Unter— 
lippe der Kerfe entſprechen. 

Je weniger die Tauſendfüßer der äußeren Erſcheinung nach mit den Inſekten über— 
einſtimmen, deſto mehr nähern ſie ſich ihnen durch den inneren Bau des Körpers. Zu— 
nächſt durchziehen dieſen verzweigte Luftröhren (Tracheen), die ſich nach außen in deut— 
liche, wenn ſie in der Bindehaut zwiſchen den Rücken- und Bauchplatten liegen, oder unter 
den Ringen mehr verſteckte Luftlöcher (Stigmen) öffnen. Der Darmkanal entſpricht faſt 
durchweg der Körperlänge und verläuft dann in gerader Richtung vom Munde bis zum 
After. Das Herz wird durch ein Rückengefäß vertreten, deſſen Kammern ſich in der Zahl 
nach derjenigen der Körperringe richten. Am Bauche entlang zieht der Nervenſtrang, hier 
mit zahlreicheren und einander mehr genäherten Knoten verſehen als bei den Kerfen, wie 
die bedeutend größere Anzahl der Ringe von vornherein erwarten ließ. Nicht minder 
wiederholt ſich in der Einrichtung der Speicheldrüſen, der Harn- und der Geſchlechtswerk— 
zeuge die Übereinſtimmung mit der vorangegangenen Abteilung. 

Aus den Eiern, welche von den Weibchen der Tauſendfüßer in ihre dumpfen Aufent- 
haltsorte, unter Steine, naſſes Laub, in faulendes Holz, alte Baumſtämme ꝛc. gelegt und 
von manchen Arten bewacht werden, entſchlüpfen, ſoweit die noch lückenhaften Beobachtungen 
reichen, teils fußloſe Junge, welche mit der erſten Häutung drei Paar Beine erhalten, 
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mit jeder folgenden einige mehr, die ſich ſamt den ſie tragenden Gliedern zwiſchen die 
bereits vorhandenen einſchieben, teils bringen fie deren 6—8 mit. Nach Gervais und 
Lucas ſoll die Gattung Scolopendra Junge mit vollzähliger Körpergliederung gebären. 
Indem ſich durch die wiederholten Häutungen auch die Augen vermehren, ſcheint vorherr— 
ſchend hier die Entwickelung vor ſich zu gehen, wie fie bereits früher bei den Spring- 
ſchwänzen unter den Inſekten zur Sprache kam. Weil aber eine und dieſelbe Art je nach 
ihrer Entwickelungsſtufe mit weniger oder mehr Gliedern und Beinen ausgeſtattet iſt, ſo 
ſcheint der von einigen Syſtematikern gemachte Verſuch, eine Gattung nach der Anzahl 
der Beine zu charakteriſieren, auf ſehr unſicheren Füßen zu ſtehen. Die Tauſendfüßer ſind 
zum Teil Pflanzen⸗, zum Teil Fleiſchfreſſer. 

Über die Stellung der Myriapoden zu den übrigen Gliederfüßern haben ſich die For⸗ 
ſcher noch nicht einigen können. Die einen verbinden ſie mit den Krebſen, indem ſie die 
harte Körperbedeckung, den Reichtum an Beinen und die äußere Übereinſtimmung gewiſſer 
Formen unter ihnen mit den bekannten Kelleraſſeln zur Begründung ihrer Anſicht hervor: 
heben. Die anderen vereinigen ſie mit den Spinnen oder reihen ſie einer nichts weniger 
als natürlichen Klaſſe der Ungeflügelten an, was aber von jeher in Deutſchland weniger 
Anklang fand als in Frankreich und England. Hier wurde es vorgezogen, ſie nach dem 
Vorgange von Le ach als beſondere Klaſſe aufzuſtellen, welche ſich entſchieden an die Kerfe 
anſchließt, den Übergang zu den Krebſen vermittelt und dahin zu charakteriſieren wäre, 

daß die Tauſendfüßer landbewohnende Gliederfüßer darſtellen, welche einen getrennten 
Kopf mit zwei Fühlhörnern und beißenden Mundteilen, zahlreiche, faſt völlig 
gleiche Körperringe mit wenigſtens je einem Paar von Gangfüßen an den 
meiſten und keine Flügel haben, durch Luftröhren atmen und durch unvoll— 

kommene Verwandlung zur Geſchlechtsreife gelangen. 
Foſſile Reſte haben ſich vereinzelt in den Juraſchichten gefunden, zahlreicher im Bern⸗ 

ſtein; die noch lebenden Arten ſind neuerdings auf vier Ordnungen verteilt worden. 

Ordnung. 

Die Einpaarfüßer, Lippenfüßer (Hundertfüßer, 

Chilopoda oder Syngnatha). 

Ein plattgedrückter, langer Körper, deſſen Glieder faſt ohne Ausnahme je ein ſeit⸗ 
wärts weit heraustretendes Fußpaar tragen, und ein ſchildförmiger, wagerecht ſtehender Kopf 
charakteriſieren die Hundertfüßer (Chilopoda). Unter dem Stirnrand find die 14—20glie⸗ 
derigen ſchnurförmigen oder oft aus viel zahlreicheren Gliedern zuſammengeſetzten und dann 
fadenförmigen Fühler eingelenkt. Von den Freßwerkzeugen iſt das Kinnbackenpaar mäßig 
entwickelt und der Mittelteil der Mundklappe auf zwei kleine, nebeneinander ſtehende 
Stämme beſchränkt, während die ſeitlichen Teile aus einem größeren Grundſtück und einer 
zweigliederigen, mit ſchräg abgeſtutzter, ſchwammiger Endfläche verſehenen Lade beſtehen. 
In den beiden vorderſten Fußpaaren (1 und 2 der Abbildung, Fig. b, S. 668) erhalten die 
Mundteile wichtige Hilfswerkzeuge. Das vorderſte, nur ſchwach entwickelt, bekommt durch 
Verwachſung ſeiner Hüftteile das Anſehen einer zweiten Unterlippe, an welcher die übrigen, 
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frei bleibenden Enden jederſeits gewiſſermaßen wie Taſter erſcheinen. Die beiden folgen— 
den Füße (2) gleichen einer kräftigen Zange, deren klauenartige Spitzen aus einer feinen 
Durchbohrung ein Gift in die Wunde fließen laſſen, welches für Menſchen ſchmerzliche Ent— 
zündung, wenn auch nicht den Tod, herbeiführt. Alle übrigen Füße von 3 an ſind bis auf 
die beiden letzten Paare in der Regel einander gleich und ſämtlich mehr nach hinten gerichtet. 
Das vorletzte Paar erſcheint länger, in noch erhöhterem Maße aber das über die Hinter— 
leibsſpitze gerade hinausſtehende letzte, an deſſen kräftigem Schenkelteil meiſt zahlreiche Zähne 
ſitzen, ſo daß durch Bewehrung und Richtung dieſe Beine das Anſehen eines Fangwerk— 
zeuges annehmen, als welches ſie unter Umſtänden auch verwendet werden. Jeder Körper— 
ring beſteht aus einer Rüden: und einer Bauchplatte, welche beide an den Seiten durch 

eine weiche Haut, die gleichzeitige Trägerin für die Beine, und an einem Gliede um das 
andere für die Luftlöcher, verbunden werden. Die Geſchlechtsorgane liegen über dem 
Darme und münden am vorletzten Leibesgliede; den männlichen fehlen äußere Haftorgane 

behufs der Paarung. Eine ſolche erfolgt nach Fabres Beobachtung auch nicht, ſondern 
die Männchen ſetzen ihre Samenflüſſigkeit an Fäden, die ſie nach Spinnenart am Erd— 
boden ziehen, ab, damit ſie von den Weibchen in die Geſchlechtsöffnung aufgenommen 
werden könne. Die Chilopoden bewegen ſich unter ſchlangenförmigen Biegungen ihres 
Körpers ſehr ſchnell auf den Beinen dahin, wenn ſie in ihren Verſtecken aufgeſcheucht werden, 
und ſuchen ſofort die Dunkelheit von neuem auf. Ihre Nahrung beſteht vorzugsweiſe aus 
Spinnen, Milben, kleinen Kerfen aller Art, welche ſich in ihrer Nachbarſchaft 3 
und ſchnell von ihrem giftigen Biſſe ſterben. 

In mehr als einer Beziehung ſtehen die Schildaſſeln (Scutigera) unter allen 
Tauſendfüßern einzig da durch die vorquellenden zuſammengeſetzten Augen, die über— 
aus langen Fühler und Beine, welche nach hinten zu immer größer werden, bis die letzten 
gleich zwei langen Fäden den Körper mehr als einmal an Länge übertreffen, und durch 
die oben auf der Mittellinie des Rückens an den Spitzen der einzelnen Platten angebrachten 
Luftlöcher. Der Kopf iſt zwiſchen den Fühlern und beiderſeits hinter den Augen aufge— 
trieben, der Körper in ſeiner Gliederzahl verſchieden, je nachdem ſie von oben oder von 
unten beſtimmt wird. Man unterſcheidet nämlich 8 Rücken- und 15 ſchmale, den Seiten: 
rand nicht erreichende Bauchplatten. Überdies fallen vom 3.—5. Gliede der Beine ſcharfe 
Enddornen auf. Die Schildaſſeln ſind in wenigen Arten über alle Erdteile ausgebreitet, 
kommen mit Ausnahme zweier europäiſchen nur in den wärmeren Gegenden vor und halten 
ſich gern in altem Holzwerk auf; mit großer Behendigkeit kriechen ſie an ſenkrechten Wänden 
in die Höhe, wenn ſie des Nachts ihre Verſtecke verlaſſen. Die Beine gehen ihnen ſehr 
leicht verloren, und daher eignen ſich dieſe Tiere im getrockneten Zuſtande wenig zur Auf— 
bewahrung in den Sammlungen. 

Die ſpinnenartige Schildaſſel (Scutigera coleoptrata oder Cermatia 
araneoides), welche noch eine lange Reihe anderer Namen führt, lebt im ſüdlichen Europa 
und nördlichen Afrika, wurde jedoch von Perleb auch in Fridburg (Württemberg) unter 
Dielen aufgefunden. Der blaßgelbe, auf dem Rücken mit drei blauſchwarzen Längslinien 
gezeichnete Körper iſt 2,6 em lang; an allen Beinen iſt das dritte, an den hinteren auch 
das vierte Glied blauſchwarz geringelt. 

Die Bandaſſeln (Lithobiidae), welche ſich in Deutſchland überall in faulenden 
Baumſtämmen oder an feuchten, dumpfen Stellen zwiſchen abgefallenem Laube unter 
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Steinen finden, und zwar nicht nur in der Ebene, ſondern auch auf höheren Gebirgs— 
gipfeln, wie in den Alpen, gehören der Gattung Lithobius an. Man erkennt dieſelben 
im vollkommen entwickelten Zuſtande an den 15 Paar Laufbeinen (die letzten eingerechnet), 
an den meiſt mehr als 20gliederigen Fühlern von ein Drittel der Körperlänge und an der 
in der Mittelbucht dreizähnigen Oberlippe. Von den weit über 100 Arten iſt der über 
Europa, Nord- und Südamerika weitverbreitete braune Steinkriecher (Lithobius 
forficatus, auch L. foreipatus) wohl die gemeinſte; er wird 2—3 cm lang und er⸗ 
glänzt am Kopfe braun, auf der Rückenſeite und an den Fühlern in rotem Schimmer. 
Letztere ſind aus zahlreichen Gliedern zuſammengeſetzt und mit kurzen Härchen bekleidet. 

Unterhaltend ſind die ſchlangenförmigen Windungen und die Eile, mit welcher ſich die ge— 
ſtörten Tiere dem Lichte zu entziehen ſuchen und dabei, wenn man ſie berührt, mit gleicher 
Gewandtheit rückwärts kriechen, indem ſie die für gewöhnlich nachgeſchleppten vier Hinter— 
beine zu Hilfe nehmen. Einige im übrigen mit Lithobius übereinſtimmende Arten hat 
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a Brauner Steinkriecher (Lithobius forficatus). b) Die beiden erften Glieder von Scolopendra insignis von der Ober: 
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man als beſondere Gattung Henicops davon abgeſchieden, weil ſie auf jeder Seite des 

Kopfes nicht eine Gruppe, ſondern nur ein einzelnes Auge aufzuweiſen haben. 

Zangenaſſeln, Skolopender, Bandaſſeln im engeren Sinne (Scolopendridae) 
nennt man gegenwärtig diejenigen Arten, welche von den vorigen ſich durch weniger Fühler— 

glieder, weniger Augen und zahlreichere Körperringe unterſcheiden. Die Fühler ſind aus 
17— 20 Gliedern zuſammengeſetzt; die übrigen Hauptmerkmale beſtehen in vier Paar Augen, 
21 und mehr Beinpaaren und ebenſoviel Körperringen, von denen der zweite immer merk⸗ 
lich ſchmäler als die folgenden iſt. Die Giftzange entwickelt ſich bei ihnen kräftig. Im 

einzelnen bieten die ſehr zahlreichen Arten wieder jo viele Beſonderheiten, daß ſich die Syſte— 
matiker genötigt geſehen haben, die urſprüngliche Gattung in mehrere zu zerſpalten. Alle 
ſind räuberiſche Tiere, welche vorherrſchend den heißen Ländern angehören und öfter eine 
beträchtliche Größe erlangen. A. von Humboldt ſah afrikaniſche Kinder 47 em lange 
und mehr als 13 mm breite Bandaſſeln aus der Erde ziehen und — — verzehren. In 

Deutſchland kommt keine einzige Art vor, wohl aber mehrere im ſüdlichen Europa. Die 
Lucas-Bandaſſel (Scolopendra Lucasi, S. borbonica Blanchard) möge in einem 
verkleinerten Bilde die Gattung hier vergegenwärtigen. Der etwas herzförmige Kopf 
und der Körper ſind roſtfarben, auf dem Rücken der einzelnen Glieder bemerkt man mit 
Ausnahme der beiden letzten je zwei auseinander gehende Linieneindrücke, ähnliche auf 
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der Bauchſeite, welche jedoch keine zuſammenhängenden Linien bilden. Die Körperſeiten 
ſind gerandet, und die Seitenteile der hinten ſchwach gerundeten Afterklappe laufen in einen 
einfachen Dorn aus. Die unmerklich zuſammengedrückten, verhältnismäßig ſchlanken Hinter— 
beine find am Schenkelteil nach oben nicht gekantet, nur mit 2 — 3 Dörnchen bewehrt, 
auf der Unterfläche mit zwei dergleichen; die Platten der beiden vorderſten, dem Munde 
dienenden Fußpaare ſind je fünfzähnig. Dieſer Skolopender findet ſich auf Ile de France, 
Bourbon und auf anderen Inſeln des Indiſchen Ozeans. — Eine ähnliche Art aus Süd— 

amerika, wahrſcheinlich Scolopendra Brandtiana, kam mir vorzeiten lebend in die Hände, 
indem ſie durch Farbholz eingeſchleppt worden war. 

Während bei den meiſten Bandaſſeln ſich die Luftlöcher in der gewöhnlichen Knopf— 
lochform öffnen, kommen ſie bei einer Anzahl vorherrſchend neuholländiſcher und chineſiſcher 
Arten in Siebform vor, welche darum von Gervais unter der beſonderen Gattung He- 

terostoma vereinigt worden find; einige andere, darunter auch europäiſche, entſprechen 
vollkommen den echten Band— 

aſſeln, wurden aber wegen Man: 
gels der Augen als beſondere 
Gattung Cryptops ausgeſchieden. 

Auch gibt es Arten mit 23 Fuß— 
paaren, ſo die Bandaſſel von 
Bahia (Scolopendropsis 
bahiensis) mit vier Augen je— 
derſeits, die rote Bandaſſel 

(Scolopocryptops rufa) aus 
Afrika, ohne Augen; ja, es fehlt a 
nicht an Arten mit 30 Fußpaaren Lucas-Bandaſſel (Scolopendra Lucasi). 1½ mal verkleinert. 
(Newportia). Höchſt intereſſant 
wird endlich die klappernde Bandaſſel (Eucorybas crotalus) von Port Natal da— 
durch, daß ſich die drei letzten Glieder der Hinterbeine blattartig erweitern und einen An— 
hang bilden, mit welchem das Tier durch Aneinanderreiben ein knarrendes Geräuſch her— 
vorbringt. Sein roſtfarbener Körper mißt 9 em in der Länge und wird auf dem Rücken 
von ſieben Längskielen durchzogen. 

Die Erdaſſeln (Geophilidae) find lange, ſehr ſchmale, faſt linienförmige Hundert— 
füßer, die 40—90 Leibesringe, 14gliederige Fühler und keine Augen haben. Die Körper: 
ringe ſcheinen auf dem Rücken einzeln aus zwei ungleichen Stücken zu beſtehen, während 
die Bauchplatten einfach bleiben. Das letzte Fußpaar endet in dem einen Falle in Krallen, 

in dem anderen nimmt es einen mehr taſterartigen Charakter an, und die Kralle fehlt. 
Einige Arten leuchten im Dunkeln mit Phosphorſchein, andere, wie beiſpielsweiſe Gabriels 
Erdaſſel (Himantarium Gabrielis), ein Bewohner der Mittelmeerländer mit mehr 
als 160 Fußpaaren, ſondern aus punktförmigen Drüſen der Bauchſchuppen eine reichlich 
fließende, purpurrote Flüſſigkeit ab. Außer im mittägigen Afrika und auf Madagaskar 
haben ſich überall Erdaſſeln gefunden, beſonders zahlreich in Europa. Die Länge der Fühler, 
die Form des Kopfes, die Entwickelung der Mundfüße und die Anzahl der Körperringe 
bedingen allerlei Unterſchiede unter den vielen, oft recht ähnlichen Arten, von welchen für 
Deutſchland die langfühlerige Erdaſſel (Geophilus longicornis) zu den gemeinſten 
gehört. Die feinbehaarten Fühler übertreffen den eiförmigen Kopf etwa um das Vierfache, 
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indem ihre Glieder entſchieden länger als breit, nicht wie die Perlen einer Schnur ge— 

bildet, und die 3 oder 4 letzten dünner als die vorhergehenden find. Das gelbe Tier— 
chen hat ungefähr 55 Paar Gangbeine und wird 7,8 em lang. Es findet ſich an den 

Wurzeln und Knollen verſchiedener Pflanzen, wie Kartoffeln, Paſtinaken, Möhren, und 
ſoll nach Kirbys Beobachtungen das Abſterben der letzteren veranlaßt haben, wenn es 
in großen Mengen vorhanden iſt und in die fleiſchige Wurzel nach allen Seiten hin Gänge 

arbeitet. Dabei wird es wohl auch durch die platte Randaſſel und allerlei anderes 

Ungeziefer unterſtützt, welches ſämtlich durch die minengrabende Thätigkeit und durch 
den Kot eine ſchnelle Fäulnis herbeiführt. Auch kommt unſere Erdaſſel wie die Regen⸗ 
würmer aus den Schlupfwinkeln hervor, wenn lange Zeit alle Kreatur nach erfriſchendem 

Naß geſchmachtet hatte, und dann kann es geſchehen, daß ſie in ihrem Wohlbehagen oder 
im brennenden Verlangen der vielleicht lange unthätigen Verdauungswerkzeuge über einen 
zehnmal größeren Regenwurm herfällt, denſelben trotz allen Sträubens und krampfhaften 

gang fahle Erdaſſel (Geophilus longicornis), einen Regenwurm eu Natürliche Größe. 

Umſichherſchlagens umwindet wie die Rieſenſchlange ihr unglückliches Schlachtopfer, ihn 
aber nicht erdrückt, wie dieſe, ſondern ihn zwickend, beißend und begeifernd endlich ermattet 
und durch ihr Gift tötet. 

Scoutetten erzählt in einer mediziniſchen Zeitſchrift von Metz einen höchſt eigen— 
tümlichen Fall ungefähr in folgender Weiſe: Seit mehreren Monaten litt in der Nähe von 

letz eine 28jährige Frau an einem ſehr unbehaglichen Kribbeln in der Naſe, welches mit 
reichlichen Schleimabſonderungen verbunden war, und ſpäter geſellte ſich häufiges Kopf— 
weh zu dieſen Krankheitserſcheinungen. Die anfänglich noch zu ertragenden Schmerzen 
wurden bald heftiger und kehrten häufig wieder. Dieſe Zufälle waren weder in ihrem 
Erſcheinen noch in der Dauer regelmäßig; für gewöhnlich traten ſie als mehr oder weniger 
heftige Stiche auf, welche die Naſenwurzel und mittlere Stirngegend einnahmen, aber auch 

als ſchneidender Schmerz, welcher ſich von der rechten Stirngegend nach der Schläfe und 
dem Ohre derſelben Seite und ſchließlich über den ganzen Kopf ausbreitete. Die reich 

liche Schleimabſonderung nötigte die Kranke zu fortwährendem Schneuzen, wobei Blut 
und unangenehmer Geruch zum Vorſchein kamen. Thränen der Augen, Übelkeit und Er: 

brechen waren nicht ſelten im Gefolge jener Anfälle. Einigemal waren die Schmerzen ſo 
heftig, daß die Kranke meinte, es würde ihr mit einem Hammer auf den Kopf geſchlagen 
oder das Gehirn durchbohrt; dann waren die Geſichtszüge entſtellt, die Kinnladen zuſammen— 

gezogen, die Adern der Schläfengegend in der heftigſten Bewegung und die Sinne des Ge— 
hörs und Geſichts ſo reizbar, daß das geringſte Geräuſch und das Licht unerträglich wurden. 
Ein andermal verfiel die Unglückliche in ein wahres Delirium, preßte den Kopf in die 
Hände, ſtürzte aus dem Hauſe und wußte nicht, wo ſie Hilfe ſuchen ſollte. Dieſe Anfälle 
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wiederholten ſich fünf- oder ſechsmal, bei Tage oder in der Nacht, einer derſelben hielt 
ſogar mit geringen Unterbrechungen volle 14 Tage an. Methodiſch ärztliche Behandlung 
war nicht angewendet worden. Endlich, nach einem Jahre der Leiden, hörten dieſe außer— 
gewöhnlichen Krankheitserſcheinungen plötzlich auf durch das Ausnieſen eines Inſektes, 
welches, auf den Boden gefallen, ſich uhrfederartig mit großer Beweglichkeit aufrollte, in 
wenig Waſſer gethan mehrere Tage fortlebte und erſt ſtarb, als man es in Weingeiſt ſetzte. 
Es war 5,s em lang, gelb von Farbe und aus 64 fußtragenden Leibesringen zuſammen— 
geſetzt. Sachverſtändige gaben es für einen Geophilus electricus aus. 

Die einzige Gattung Scolopendrella mit wenigen ſehr zarten, an Springſchwänze 
erinnernde Arten, welche zum Unterſchied von den vorigen nur ein Paar Unterkiefer und 
keine Kieferfüße haben, hat man neuerdings unter dem Namen Symphyla zu einer Ord— 
nung erhoben. Ihr ſchließt ſich eine weitere Ordnung Pauropoda an, deren wenige, auf 
drei Gattungen verteilte, zarte Arten in gegliederte Geißeln auslaufende Fühler und die 
Geſchlechtsöffnungen an der Wurzel des zweiten Beinpaares tragen. 

Ordnung. 

Die Zweipaarfüßer, Tauſendfüßer, Bchnuraſſeln 
(Diplopoda, Chilognatha) 

In der äußeren Erſcheinung unterſcheiden ſich die Chilognathen von den Mitgliedern 

der vorigen Ordnung weſentlich durch den ſenkrecht geſtellten Kopf, den drehrunden oder 
halbwalzigen Körper, deſſen mehr oder weniger zahlreiche Ringe vom fünften oder ſechſten 

an je zwei Paar Gangbeine führen. — Der verhältnismäßig große Kopf zerfällt in einen 
oberen und vorderen, mit freiem Rande endenden Scheitelteil und in zwei unterhalb liegende, 

an jenem etwas beweglich angefügte Backenteile. In zwei Stirngruben ſtehen weit von— 

einander entfernt die meiſt ſiebengliederigen, in der Regel nach vorn ſchwach verdickten 
Fühler, über oder hinter ihnen die gehäuften, auch gereihten einfachen Augen, ſofern ſie 
nicht gänzlich fehlen; im erſteren Falle, drängen ſie ſich nicht ſelten jo zuſammen, daß fie 
dem äußeren Anſchein nach für Netzaugen gehalten werden könnten. Den Mundteilen 

kommen hier die vier vorderſten Beine nicht zu Hilfe, ſondern ſie beſtehen aus jederſeits 

einer polſterförmigen Scheibe als Kaufläche, einem deren oberer Spitze eingelenkten, die 
Kinnbacken bildenden Zahne und aus der unteren Mundklappe. Die Körperringe ſchwanken 
in der Zahl von 9 bis mehr als 80 und bleiben inſofern für eine und dieſelbe Art nicht 
beſtändig, als ſie ſich mit zunehmendem Alter mehren. Jeder nimmt mit ſeinem Hinter— 
rande den falzartigen Vorderrand des folgenden in wenig dauernder Verbindung auf; denn 
nach dem Tode wenigſtens fallen die Ringe ungemein leicht auseinander. Je nachdem 
jeder derſelben kreisrund und nur am Bauche durch eine feine Spalte ungeſchloſſen iſt, 

einen Halbkreis bildet oder über den Seitenrand noch übergreift, ergeben ſich die hier vor— 
kommenden, dem Körperbau zu Grunde liegenden drei Grundformen. Weil die Vorderbeine 
nicht zu Mundteilen werden, ſo gelangen die Rückenteile ihrer Ringe auch zu vollſtändiger 
Entwickelung und verkümmern nicht teilweiſe wie bei den Einpaarfüßern, obſchon ſie und 

einige der folgenden nur je ein Paar kurzer und zarter Gangbeine tragen, von derſelben 
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Beſchaffenheit wie die übrigen, welche in doppelter Zahl den folgenden Leibesringen ent- 
ſpringen. Die Luftlöcher liegen verborgen in der Nähe der Fußwurzeln und entſenden die 
Röhren büfchel- oder paarweiſe zu den inneren Organen. Die Offnungen auf den Seiten 

des Rückens aller oder einzelner Ringe, welche Treviranus für die Luftlöcher angeſprochen 
hat, ſondern zur Verteidigung einen ätzenden Saft aus, wenn die Tiere angegriffen werden. 

Eigentümlich geſtalten ſich hier die Verhältniſſe der Fortpflanzungswerkzeuge. Bei beiden 
Geſchlechtern liegen ſie unter dem Darm und münden zwiſchen dem zweiten und dritten 
Beinpaare, bei den Weibchen in zwei ſackförmigen Scheiden und bei den Männchen nur 

in der Familie der Juliden in zwei Ruten. Hier ſowohl wie bei den anderen Familien, 

wo dieſe fehlen, dienen fie nicht zur Paarung, ſondern hierzu find ein Paar Kopulations— 

füße vorhanden, welche bei den Polydesmiden und Juliden am ſiebenten, bei den Glome— 
riden am vorletzten Körperringe ſitzen. Dieſelben find ſelbſt bei ein und derſelben Gat⸗ 
tung ſehr verſchieden geſtaltet. Vor der Kopulation müſſen ſie alſo erſt Samen aufnehmen. 

Die Paarung erfolgt im Frühjahr und auch im Herbſt nach den Beobachtungen von 
O. vom Rath, und es vergehen nach derſelben bis 30 Tage, ehe das Weibchen ſeine Eier 
ablegt, wozu die der Juliden und Polydesmiden von Erde ein Neſtchen anfertigen, welches 
ſchließlich mit Erde bedeckt iſt und in glockenförmiger Geſtalt mit kleiner oberer Offnung 
das bis über 100 Stück haltende Eierhäufchen umſchließt. Die ausgeſchlüpften Jungen 
ſind den erwachſenen Tieren noch nicht ähnlich, alſo von Larvenform, und nehmen erſt 
nach wiederholten Häutungen ihre volle Geſtalt an. 

Die Zweipaarfüßer breiten ſich über alle Erdteile aus, erreichen aber in Europa und 
den gemäßigten Erdſtrichen überhaupt nur unbedeutende Größe, während heiße Länder bei— 
nahe fußlange und fingerdicke Arten aufzuweiſen haben, welche gewiſſe Schlangen an Größe 
entſchieden übertreffen. Ohne Tierleichen zu verſchmähen, begnügen ſie ſich vorzugsweiſe 
mit Pflanzenkoſt; ſie halten ſich an dunkeln Verſtecken auf, wenn auch nicht mit ſolcher 

Entſchiedenheit wie die Einpaarfüßer. 

Die Vielfüßer (Julidae) bilden die artenreichſte Familie, deren Mitglieder ſich 
durch einen drehrunden Körper auszeichnen, den 30—70 und mehr Ringe zuſammenſetzen, 
durch verhältnismäßig kurze, dünne Beine und Fühler, deren zweites Glied das längſte iſt. 
Die aus dem Ei geſchlüpften jungen Tiere ſind madenartige, unbewegliche, in eine Haut 
eingeſchloſſene Weſen, welche erſt nach Abſtreifung dieſer Haut Gliederung und vorn drei 
gegliederte Beinpaare zeigen. Nach der nächſten Häutung beſitzen ſie deren 7 und 13 Körper⸗ 

ringe, und jo wachſen beide immer mehr an der Zahl, bei den verſchiedenen Arten in ver- 

ſchiedenen Verhältniſſen. 

Die gemeinſten heimiſchen Arten der Gattung Julus ſind von den verſchiedenen Schrift— 
ſtellern mehrfach verkannt und daher in der Namengebung verwechſelt worden, bis Dr. 
Latzel in ſeinem verdienſtvollen Werke: „Die Myriopoden der Oſterreichiſch-Ungariſchen 

Monarchie“, 2 Teile, Wien 1880 und 1884, Aufklärung herbeiführte. 
Die Sandaſſel (Julus sabulosus I., Abbild. S. 673) führt noch zahlreiche andere 

Namen, weil ſie vielfach abändert, und iſt über ganz Europa verbreitet. Sie glänzt ſehr 
ſtark, iſt dunkelbraun bis ſchwarz gefärbt, nach den Beinen zu meiſt heller und mit zwei gelben 
Längsſtreifen am ganzen Rücken gezeichnet. Auf dem Scheitel fehlen Grübchen, und die 
letzte Rückenſchuppe läuft in ein ſchräg nach oben gebogenes Spitzchen aus. Das Männchen 
mißt 20—40, das Weibchen 30—46 mm. Wenn ich Ende Frühjahrs unter Steinen auf 
einem kahlen, dürren Berge nach Raupen ſuchte, fand ich die Leichen dieſer Tiere häufig 
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in größere oder kleinere Stückchen von bleigrauer Farbe zerlegt, und beim Erſchüttern von 
Eichenſtangenholz, um wiederum Raupen oder Schmetterlinge zu Falle zu bringen, kommen 
dieſelben Tiere, aber lebend, nicht ſelten herab und liegen, ſolange ſie ſich in Gefahr 
wähnen, wie Uhrfedern zuſammengerollt, den Kopf im Mittelpunkte, ruhig da. Läßt man 
ſie in Frieden, ſo erholen ſie ſich allmählich von ihrem Schrecken, ſtrecken ſich und nehmen 
eine halbe Wendung, um auf die mehr als 100 Beinchen zu kommen, welche in der Mittel— 
linie des Bauches aneinander ſtoßen. Wie eine Schlange gleitet der wurmähnliche Körper 
über die Oberfläche der Erde oder des Baumſtammes dahin; nimmt man die Art der Be— 

wegung näher in Augenſchein, ſo bemerkt man, wie abwechſelnd eine Gruppe der Beinchen 

über die Grenze des Leibes hinausgeſtreckt wird, ſo daß ſie mit demſelben einen ſtumpfen 
Winkel bilden, während die in den Zwiſchenräumen ihre ſenkrechte Richtung beibehalten. 
Indem ſich auf dieſe 
Weiſe abwechſelnd 

kleine Fußbündel 
von vorn nach hin- 

ten aus- und ein⸗ 
wärts geſtreckt zei⸗ 

gen, entſteht eine 
ſanft wellenförmige 
Bewegung, welche 
am Kopfe beginnt 
und nach und nach 
gegen den Schwanz 
hin ſich dem ganzen Sooo i 

Körper mitteilt. Der Sandaſſel (Julus sabulosus). Zwei Stück vergrößert. 

Julus terrestris 

iſt bei Latzel verſchwunden, und ſtatt ſeiner ſind zwei Arten unterſchieden: J. fallax 

und scandinavicus, deren nähere Charakteriſierung uns hier zu weit führen würde. 
Der getupfte Vielfuß (Blanjulus guttulatus), eins der kleinſten, dünnfaden— 

förmigen Familienglieder, von blaßbrauner Farbe und mit einer Reihe faſt blutroter Flecke 
an jeder Seite des Körpers gezeichnet und augenlos, kommt hier und da in größeren 
Mengen in Gärten oder auf Feldern vor und richtet dann nach verſchiedenen Seiten hin 
Schaden an. Am empfindlichſten wird er durch das Ausfreſſen keimender Samen, ſo daß 

die gelegten Bohnen-, Kürbis- oder Gurkenkerne, beſonders auch die ausgeſäeten Rüben, 
nicht zum Aufgehen gelangen. Weiter frißt er die fleiſchigen Wurzeln des Gemüſegartens 
an, benagt herabgefallenes Obſt; noch unangenehmer wird er aber dadurch, daß er ſich in 
die reifenden Erdbeeren, und zwar die größeren Sorten, ſehr gern einbohrt und von dem 
ſaftigen Fleiſche zehrt. — Man kennt noch zahlreiche, wohl an 150 Arten mit oder ohne 
Enddorn, welche alle darin übereinſtimmen, daß die Augen in Mehrzahl vorhanden, die 
Fußplatten unbeweglich find und der erſte Körperring die übrigen an Länge übertrifft. 
Andere, der äußeren Erſcheinung nach faſt ebenſo gebildete, aber durch längere Fühler und 
Beine, bewegliche Fußplatten und durch noch andere Merkmale von jenen verſchiedene Arten 
ſind neuerdings auf mehrere Familien und Gattungen verteilt worden. 

———— 

Eine weſentlich andere Körperform erhalten die Randaſſeln (Polydesmidae) da- 

durch, daß die Ringe, welche in der beſchränkteren Anzahl von 20 aufzutreten pflegen, 
Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 43 
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infolge ſeitlicher, plattenartiger Ausbreitungen und Kanten den drehrunden Umriß auf— 

geben, und daß die Beine nicht in der Mittellinie des Bauches zuſammenſtoßen, mithin 
auch an den Körperſeiten deutlicher ſichtbar werden. Augen fehlen. Das befruchtete Weib— 
chen baut um ein Häufchen abgelegter Eier, dieſelben während des Bauens noch vermehrend, 
aus Erde ein Neſtchen. Die Erde wird von ihm eingenommen und tritt in Schüppchen aus 

dem ausſtülpbaren After aus, welche nach und nach einen Wall um die Eier daritellen, 
ſich allmählich um dieſelben wölben und in einer oben offenen Pyramide enden. Dieſes 
Erdhäufchen wird ſchließlich mit Ausſchluß des pyramidenförmigen kurzen Aufſatzes äußer— 
lich mit Steinchen, Moos und ſonſtigen Pflanzenreſtchen umkleidet, ſo daß der ganze Bau 
unten einen Durchmeſſer von etwa 8 mm und eine Höhe von 7 mm beanſprucht. Während 
der Arbeit hat das Weibchen eine eingekrümmte Lage und bedient ſich des Afters zum 
Aufbau. 12—15 Tage nach Vollendung des Neſtes ſchlüpfen die Jungen aus und ver: 

laſſen dasſelbe. Sie beſitzen außer dem Kopfe 7 Körperringe und an den vier erſten 

derſelben 6 Beine, nach der erſten Häutung 9 Ringe und 12 Beine, nach der zweiten 
12 Ringe, die Männchen 
20, die Weibchen 22 
Beine ꝛc., die neuen 

Glieder treten immer 

zwiſchen dem vorletzten 
und letzten Körperringe 
auf, welcher ohne Beine 
bleibt. Der ausgewach— 
jene Polydes mus 

complanatus, wel⸗ 

chen unſer Bild vorführt, 
beſteht aus 20 Leibes⸗ 

Platte Randaſſel (Polydesmus complanatus). Vergrößert. ringen, die beim Weib⸗ 

chen 31 Beinpaare, beim 

Männchen außer den Begattungsfüßen 30 Paare tragen. Die plattenartig heraustretenden 
Seiten der Ringe ſind vorn gerundet, hinten geeckt; die vorletzte tritt in einem ſtumpfen 
Mittelzahn etwas über das Afterglied hinaus, und die bräunlich ſchiefergraue Oberfläche aller 
erſcheint durch ſchwache, punktartige Erhebungen etwas uneben. Dieſe Randaſſel findet ſich 
überall in Europa unter feuchtem Laube, Steinen, hinter Baumrinde, mitunter an ſaftigen 
Wurzeln, wie Möhren, freſſend, und wickelt ſich, wie die Julus-Arten, gleich einer Uhr— 
feder auf, wenn ſie in ihrem Verſteck geſtört wird. Die Gattung iſt reich an Arten, welche 
in den heißen Ländern zum Teil beträchtliche Größe erlangen, ſich durch die Geſtalt des 

Plattenrandes, die Spitze des vorletzten Rückenringes und ſo manches andere untergeord— 
nete Merkmal voneinander unterſcheiden und neuerdings zahlreichen Untergattungen zu— 
geteilt worden ſind. 

1 2 
— Q 

7 ME 9 \ ! 
< | , mE 

2 7 7 W 

WG | 
N 

N 

Einige intereſſante Tauſendfüßer unterſcheiden ſich von allen anderen durch das kegel— 
förmige Kopfſchild, welches in Verbindung mit den verwachſenen Mundteilen eine Saug— 
röhre bildet, und wurden deshalb unter dem Namen der Saugaſſeln (Polyzonidae) 
als beſondere Familie abgeſchieden. Die einzige europäiſche, bisher in Deutſchland, Frank— 
reich, Polen, Oſterreich-Ungarn und im Kaukaſus beobachtete deutſche Saugaſſel (Poly— 
zonium germanicum) erreicht nur 13 mm Länge, iſt etwas platt gedrückt, ungefähr 

50 gliederig und ſehr weich, oberhalb glatt und hell roſtfarben, unterhalb weißlich. Die 
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Körperringe, welche mit Ausnahme der drei erſten einpaarfüßigen und der drei letzten 
fußloſen je zwei Paare von Beinen tragen, ſtellen im Querſchnitt keinen Kreis, ſondern 
eine Ellipſe dar, indem ſich der Rückenteil ſeitwärts in eine Rundung nach unten umbiegt, 
ehe er an der Einlenkungsſtelle der zarten, von oben nicht ſichtbaren Beinchen aufhört. 

Die Augen liegen in zwei Gruppen zu dreien an der Stirn, und die Saugröhre iſt hier 
kürzer als bei den übrigen ausländiſchen Familiengliedern, mit denen die genannte Art 
das Vermögen gemein hat, zwiſchen den Leibesringen eine milchige Flüſſigkeit hervortreten 
zu laſſen. 

Bei der Schwierigkeit, die Tierchen in der Gefangenſchaft lebend zu erhalten, hat es 
nicht gelingen wollen, die Entwickelung vom Ei an vollſtändig zu beobachten. Waga, 
welcher ſich darum bemühte, fand eines Tages in dem mehrere Stücke verſchiedener Größe 

bergenden Glaſe ein Weibchen, welches ſpiralförmig um ein Häuflein ſehr kleiner, lichter 

Eierchen gewickelt da lag. Dieſelben hingen nur loſe zuſammen, teilten ſich bei der Berührung 
in mehrere Partien, und nur die an der Kehle des Tieres liegenden, von ſeinem Körper 
bedeckten verblieben in deſſen Bereiche. Acht Tage ſpäter (7. Juni) traf Waga das Mutter— 
tier noch in derſelben Stellung an, aber die Eier waren faſt alle zerſtreut und beliefen 

ſich ungefähr auf 50 Stück. Unter dem Mikroſkop ließen ſich an einzelnen nur dunklere 
Schatten unterſcheiden; aber ſchon nach 3 Tagen wurde mit unbewaffnetem Auge er: 
kannt, wie ſich einige der Eier in zwei Teile auflöſten. Zwiſchen den Schalen eines ſolchen 
ward ein weißer, flacher, faſt zu einem Kreiſe zuſammengerollter Körper ſichtbar, welcher 

den Eindruck machte, als wäre er an einer Stelle ſeines Umkreiſes ausgeſchnitten, etwa 

wie ein keimendes Samenkörnchen einer hülſenfrüchtigen Pflanze. Er erwies ſich alsbald 
als ein ſchuppenartiges, faſt ſo breites wie langes, gebogenes Weſen mit ſechs Beinen 
und mit Fühlhörnern; auch ließen ſich die Anfänge der Augen und einige kurze Härchen 
als Bedeckung des halb durchſichtigen, fünfgliederigen Körpers erkennen. Auf dieſer Alters: 
ſtufe bewegte das Tierchen unaufhörlich ſeine Fühler, konnte aber ſeine Beinchen, deren 
hinterſte unbeweglich waren, noch nicht ordentlich gebrauchen und ſich, wenn es auf dem 

Rücken lag, nicht umdrehen. Am 25. Juni fanden ſich noch geſchloſſene und eben gelegte 
Eier, ſechs- und achtfüßige Saugaſſeln in dem Glaſe vor; da dieſes aber zufällig in die 

Sonne geriet und derſelben auf längere Zeit ausgeſetzt blieb, ſo ſtarben ſämtliche Tiere 
ab und machten weiteren Beobachtungen ein Ende. 

Die bisher betrachteten Tauſendfüßer beſitzen wenig Anziehungskraft und wiſſen durch 
das Schlangen- oder Wurmartige in ihrer äußeren Erſcheinung dem Beſchauer mehr oder 

weniger Zurückhaltung einzuflößen, was nicht in dem gleichen Maße von ihrer letzten, noch 

mit einigen Worten zu beſprechenden Familie, den Rolltieren (Glomeridae), gilt. Man 
denke ſich eins jener Gürteltiere, welche ſich zuſammenkugeln, aber ohne Schwanz und vor— 
tretende Schnauze, dafür mit zahlreicheren Beinen und in der einem Kerbtier dem Rückgrat— 
tier gegenüber zukommenden Kleinheit und Zartheit des Körpers, und man hat ein Bild von 
dieſen ſonderbaren Geſchöpfen. Von obenher ſind ſie hoch gewölbt und hartſchalig, auf der 
Bauchſeite flach ausgehöhlt, weich und vielfüßig, beinahe ganz ſo gebaut wie die Rollaſſeln 
(Armadillo) unter den Krebſen, und doch laſſen ſich dieſe aus mehr als einem Grunde, 
beſonders wegen der vier Fühler, der geringeren Anzahl der Beine, der griffelförmigen 
Anhängſel am Leibesende, nicht mit den in Rede ſtehenden vereinigen. Unſere Rolltiere 
beſtehen außer dem nach unten gewendeten Kopfe aus 12—13 Ringen, deren zweiter und 

letzter länger, deren erſter ſchmäler und kleiner als alle übrigen iſt, und die ſich alle nach 
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676 Ordnung: Zweipaarfüßer; vierte Familie: Rolltiere. 

den Seiten hin geſchweift verſchmälern. Wenn ſich die Tiere in Gefahr befinden, rollen 
ſie ſich zu einer Kugel zuſammen, wobei das letzte Glied mit ſeinem Hinterrande über den 
Vorderrand des großen zweiten übergreift und an den Seiten alles ſo genau in- und auf⸗ 
einander paßt, daß nirgends eine Offnung bleibt, ſondern die ganze Oberfläche des Körpers 
einen kugelrunden, feſten Panzer darſtellt. Abweichend von allen übrigen Tauſendfüßern 
finden ſich hier bei den auffällig kleinen und ſchlankeren Männchen am Ende des vor— 
letzten Ringes die Kopulationsfüße, während die Geſchlechtsöffnungen regelrecht bei Männ⸗ 
chen und Weibchen unter einer Art von Schuppe am Grunde des zweiten Beinpaares an- 
gebracht ſind. Daher liegt bei der Paarung das Männchen mit dem Kopfe am weiblichen 
Hinterende Bauch an Bauch, wie O. vom Rath zuerſt beobachtet hat. 

Die heimiſchen Arten der ganzen Familie gehören der Gattung Schalenaſſel 
(Glomeris) an, welche durch 12 Körperringe, 17 Beinpaare im weiblichen und 13 Ringe 

mit 19 Beinpaaren im männlichen Geſchlecht 

ſowie jederſeits durch eine Bogenreihe querge— 
ſtellter, einfacher Augen charakteriſiert iſt; die 
Fühler ſitzen auf der Stirn und zeichnen ſich 
durch Verlängerung des dritten und ſechſten 
Gliedes aus. Man findet dieſe vollkommen 

harmloſen Schalenaſſeln einzeln oder in kleinen 

Geſellſchaften und dann in verſchiedenen Grö— 
ßen unter Steinen, abgefallenem Laub, an 
feuchten, reichlich mit Dammerde verſehenen, 
unbebauten Orten, alſo vorherrſchend in den 
Wäldern. Es ſind ungemein träge Tiere, 

— welche meiſt zuſammengekugelt in ihren Ber: 

Geſäumte Schalenaſſel (Glomeris marginata). ſtecken ruhen, und e in einer Höhlung der 
Natürliche Größe. lockeren Erde, die von einer oder mehreren aus— 

gefüllt werden. Jedoch ſieht man fie auch lang: 
ſam in gerader Richtung mit vorantaſtenden Fühlern dahingleiten nach Art der Juliden, 

nur ohne Wellenbewegung auf ihrem bedeutend kürzeren Rücken. Sobald ſie aber eine Ge— 
fahr ahnen, kugeln ſie ſich zuſammen und bleiben lange in dieſer Stellung liegen, benutzen 

dieſelbe wohl auch, um über abſchüſſigen Boden ſchneller hinwegzukommen, ſich — herab— 
rollen zu laſſen. Ihre Nahrung beſteht vorherrſchend in verweſendem Laub und Moos. 
Nach der Paarung, welche in das Frühjahr und Sommersanfang fällt, vergehen 3—4 
Wochen, ehe das Weibchen ſeine Eier in größeren Zwiſchenräumen ablegt. Dieſelben werden 
einzeln abgeſetzt und ſogleich mit je einer erhärtenden Erdhülle umgeben. Nach etwa aber⸗ 
mals 4 Wochen ſchlüpft die weiße Larve aus und zeigt außer dem Kopfe acht Körperringe 
mit drei Paar gegliederter und fünf Paar ungegliederter Stummelbeinen. Nach der nächſten 
Häutung ſind letztere vollkommen entwickelt, und ein neuer Körperring iſt hinzugekommen. 
Jetzt erſt frißt ſich die Larve aus ihrer Wiege heraus und bedarf längerer Zeit, ehe ſie mit 
elf Beinpaaren und vier Punktaugen jederſeits, ſtatt der anfänglichen drei, in das nächſte 

Stadium übergeht. So geht durch Häutungen die Entwickelung und Vervollkommnung bis 
zur Geſchlechtsreife fort, ja vom Rath hat ſogar noch nach dem Eintritt dieſes Zuſtandes, 

namentlich nach der Paarung, bei beiden Geſchlechtern Häutungen beobachtet und wie ſie 
zum Schutze der jungen, noch weichen Haut wieder in die alte hineinkriechen. 

Von den beiden in Deutſchland allgemeiner verbreiteten Arten iſt hier die nirgends 
ſeltene geſäumte Schalenaſſel (Glomeris marginata) dargeſtellt. Sie iſt durch— 
aus glänzend ſchwarzbraun und an den ſichtbaren Rändern ſämtlicher Rückenſchilde gleich— 
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Geſäumte und getupfte Schalenaſſel. Anhangsweiſe Peripatus. 677 

mäßig gelb eingefaßt, ändert aber im Tode ihre Farbe mehrfach. Sie geht ſüdlich bis 
Italien und Kleinaſien. Eine zweite, ſeltenere, die getupfte Schalenaſſel (Glomeris 
pustulata), iſt etwas kleiner, ziemlich ebenſo gefärbt, aber mit vier gelbroten Punkten 
auf dem erſten Ringe und je zweien auf jedem der folgenden gezeichnet, mit Ausſchluß 

einiger vor dem letzteren. — Außer den beiden genannten kommt noch eine und die andere 
Art vereinzelt im ſüdlichen Europa vor, nebſt der Gervaisia costata, einem bis 5 mm 
langen, rauhen Tierchen von ſchimmelgrauer bis weißer Farbe. 

Bedeutend größere als die europäiſchen, bis über 5 em lange und entſprechend breite 
Rolltiere leben im heißen Afrika wie in Aſien und unterſcheiden ſich durch 13 Körperringe, 

21 Beinpaare, runde Augengruppen auf jeder Seite des Kopfes und meiſt mehr keulen— 
förmige Fühler. Sie gehören den Gattungen Sphaerotherium, Zephromia u. a. an. 

Anhangsweiſe ſei hier noch mit wenigen Worten einer kleinen Zahl von Tieren ge— 
dacht, die einer einzigen Gattung (Peripatus) angehören und dennoch eine beſondere 
Klaſſe innerhalb des großen Kreiſes der Gliederfüßer vorſtellen. Sie vereinigen Merk— 
male dieſer mit ſolchen der Gliederwürmer, zu welchen man ſie früher geſtellt hat, ehe 
man wußte, daß ſie durch Tracheen atmen. Der wurmartige Körper iſt in Kopf und 

Rumpf geſondert, trägt an erſterem ein Fühler- und ein Kieferpaar und an den 14—42 
Segmenten des letzteren je ein Paar ſtummelförmiger, mit zwei Krallen endigender Glied— 
maßen. Dieſe haben unſeren Tieren den Namen der „Krallenträger“ (Onychophora) 
eingebracht, während eine andere Bezeichnung (Protracheata) andeuten ſoll, daß man 
es hier mit Vorläufern der durch Tracheen atmenden Gliederfüßer zu thun hat. Be— 
ſondere Eigentümlichkeiten der inneren Organiſation beſtehen in den beiden auseinander 
gerückten und nicht zu deutlichen Knoten angeſchwollenen Längsnerven des Bauchmarkes 
und in den Harnwerkzeugen, welche ähnlich den Segmentalorganen der Ringelwürmer zu 
je einem Paar in jedem Körperringe liegen und am Grunde der Stummelbeine ausmünden. 

Die Tracheen nehmen ihren Urſprung von zahlreichen, beſonders in der Mitte des 
Bauches gelegenen, aber auch ſonſt über den Körper zerſtreuten Poren. Die Geſchlechts— 
werkzeuge ſind auf zwei Einzelweſen verteilt, ihre Offnungen liegen bei beiden an der 
Bauchſeite zwiſchen dem vorletzten Beinpaare. Die Weibchen gebären lebendige Junge. 
Die wenigen bis jetzt bekannten Arten der Gattung Peripatus leben an ähnlichen Ort— 
lichkeiten wie die Tauſendfüße in Süd- und Mittelamerika, am Kap und in Neuholland. 



Die Spinnentiere (Arachnoidea). 

Bei den Kerfen gliedert ſich, wie früher gezeigt wurde, der Körper in drei verſchieden— 
artige Teile, von welchen der mittelſte die ſechs Beine und meiſt auch Flügel trägt, bei 
den Tauſendfüßern in zahlreiche, gleichartige Ringe mit entſprechend vielen Beinen und 
einem deutlich davon abgeſetzten, Fühler tragenden Kopfe; bei denjenigen Gliederfüßern, 
welche die Forſcher als Spinnentiere (Arachnoidea) zuſammenfaſſen, geſtalten ſich 
dieſe Verhältniſſe abermals anders. Der Körper zerfällt hier in ein vorderes Stück, den 

ſogenannten Kopfbruſtteil (Kopfbruſtſtück, cephalothorax), und in den Hinterleib. 
Jener erſcheint mit wenigen Ausnahmen, in welchen er aus vier ganz gleichen Ringen be— 
ſteht, als ein ungeteiltes Ganzes, deſſen Rückenplatte ein großes, mehr oder weniger ge— 
wölbtes, den Urſprung ſämtlicher Gliedmaßen überdeckendes Schild darſtellt, während ſein 
von den Hüften der Gliedmaßen rings umgebener Bruſtteil meiſt auf einen geringen Umfang 
beſchränkt bleibt. Die Augen ſind nur einfacher Art, ſchwanken zwiſchen zwei und zwölf, fehlen 
auch gänzlich und nehmen keinen beſtimmten Platz ein, ſondern gruppieren ſich für die ver- 
ſchiedenen Arten in ſehr charakteriſtiſcher Weiſe über die ganze vordere Breite des Kopfbruft- 
ſtücks. Unter dem freien Vorderrande des letzteren lenkt ſich ein bei den verſchiedenen Spinnen⸗ 

tieren verſchieden gebildetes Gliederpaar ein, welches ſeiner Verwendung und äußeren Er: 
ſcheinung nach für den Oberkiefer gelten muß, ohne jedoch dem Weſen nach ein ſolcher zu 
ſein; denn es entſpringt über der Mundöffnung und bekommt ſeine Nerven von dem oberen 
Nervenknoten, wie bei den bisher betrachteten Gliederfüßern die Fühlhörner. Man hat darum 
dieſe mit den Verrichtungen der Kinnbacken betrauten Fühler nicht unpaſſend als Kiefer— 
fühler bezeichnet und ſie als charakteriſtiſches Merkmal der Spinnentiere angeſehen, denen 
die Fühler im bisherigen Sinne fehlen. Außer den Kieferfühlern kommen noch fünf Paare 
von Gliedmaßen vor, von denen die vier hinterſten ganz das Anſehen von Gangbeinen haben, 
die drei letzten auch entſchieden denſelben Werkzeugen bei den Inſekten entſprechen. Weil aber 

die vorderen die Stelle der Unterkiefer vertreten und in den verſchiedenen Ordnungen immer 
wieder anders gebildet ſind, ſo kommen wir bei Beſprechung der letzteren nochmals auf alle 
dieſe Verhältniſſe zurück. Hier ſei nur bemerkt, daß die Freßwerkzeuge bei der Mehrzahl der 

von tieriſchen Stoffen lebenden Spinnentiere Giftwaffen enthalten, mit denen ſie ihre Beute 
ſchnell töten. Der Hinterleib iſt bisweilen gegliedert, aber häufiger aus einem einzigen 
Stücke gebildet und niemals mit Beinen verſehen, wie ſo häufig bei den Krebſen. Das 
Atmen erfolgt durch ſackartige, in Falten gelegte Lungen, durch Luftröhren oder auf der 
niedrigſten Stufe durch die Haut. Somit begreifen wir, um das Geſagte nochmals kurz 
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zuſammenzufaſſen, unter den Spinnentieren diejenigen Gliederfüßer, welche am Kopfbruſt— 
ſtücke kieferförmige Fühler, einfache Augen, höchſtens vier Paar Beine, keine 
dergleichen am Hinterleib tragen und durch Lungen, Luftröhren oder die Haut 

atmen. Eine Formveränderung während der Entwickelung kommt bei ihnen im Sinne der 
vollkommenen Kerfmetamorphoſe nur vereinzelt vor. 

Erſte Ordnung. 

Die Gliederſpinnen (Arthrogastra). 

Ein deutlich gegliederter, meiſt in ſeiner ganzen Breite dem Kopfbruſtſtück an: 
gewachſener, mithin ſitzender Hinterleib charakteriſiert die höchſte Stufe der Spinnentiere, 
deren äußere Erſcheinung und ſonſtiger Bau wiederum ſo große Mannigfaltigkeit zeigt, 
daß die neueren Syſtematiker dieſe eine in vier Ordnungen zerlegt haben. Bei dem über— 
mäßig beſchränkten Raume, der uns für die ganze Abteilung zugemeſſen iſt, können wir 
ſie hier nur als Familien der Gliederſpinnen behandeln. 

Die Walzenſpinnen (Solifugae als Ordnung, Solipugae als einzige Familie 

bezeichnet) weichen von allen Abteilungsgenoſſen dadurch weſentlich ab, daß ſich die Gliederung 
nicht bloß auf den Hinterleib beſchränkt, ſondern ſich auch über den Vorderteil des Körpers 
ausdehnt. Derſelbe bildet nämlich einen eiförmigen Kopf, wie man dieſen Teil geradezu 
nennen könnte, deſſen größere Vorderhälfte aus den lotrecht geſtellten, ungemein kräftigen 
Scheren und der blaſig aufgetriebenen Wurzel der Kieferfühler beſteht. Der untere Scheren— 
finger, gleich dem oberen am Innenrande mit kräftigen Zähnen ausgeſtattet, arbeitet in 
ſenkrechter Richtung gegen dieſen; überdies können beide Scheren gegeneinander bewegt 
werden. Oben trägt dieſer Kopfteil, und zwar mitten am Vorderrande, die beiden Augen, 
an der Unterſeite die krallenloſen, im übrigen wie die Beine gebildeten beiden anderen 
Kieferpaare oder richtiger deren Taſter. Jedes der echten, in je zwei lange Krallen aus— 

laufenden Beinpaare heftet ſich einem beſonderen, an der Bauchſeite deutlicher als auf dem 
dicht behaarten Rücken abgeſchiedenen Gliede des Mittelleibes an. Der Hinterleib iſt neun— 
gliederig, ihn wie den ganzen Körper deckt dichter Filz, während die Gliedmaßen von langen, 
ſpröden Haaren beſetzt ſind, unter denen einzelne beſondere Länge erreichen; außerdem 
bemerkt man an den Hüftgliedern der Hinterbeine unterwärts zarte Hautgebilde, welche in 
Form dreieckiger Platten an einem dünnen Stiele ſitzen; das Atmen erfolgt durch Luft— 
röhren. In ihrem geſamten Körperbau halten die Walzenſpinnen die Mitte zwiſchen den 

Inſekten und Spinnen. 
Die S. 680 abgebildete Art erkläre ich für die gemeine, ſüdruſſiſche, die nach Pallas 

auch in Agypten vorkommt, von wo das Exemplar herſtammt. Sie iſt durchaus roſtgelb, nur 
vorn an den Scheren braun, am Hinterleibe roſtbraun und an den auf der Unterſeite mit 

ſtarken Stacheln bewehrten Kiefertaſtern olivenbraun gefärbt. Koch hat eine Menge von 
Arten, die ſich meiſt ſehr ähnlich ſehen, abgebildet; da das aber nur nach trockenen oder in 

Weingeiſt aufbewahrten Stücken der verſchiedenen Sammlungen geſchehen, ſo fragt es ſich, 
ob das Artrecht einer jeden auch begründet, ob beiſpielsweiſe ein Galeodes arabs von 
G. araneoides wirklich verſchieden iſt. 



680 Erſte Ordnung: Gliederſpinnen; erſte Familie: Walzenſpinnen. 

Pallas erzählt wunderliche Dinge von unſerer Walzenſpinne, welche nach neueren 
Unterſuchungen aber auf Verwechſelung mit der ſpäter zu erwähnenden Mal mignatte zu 
beruhen ſcheinen, während die Giftigkeit der Solpugen noch nicht feſtgeſtellt iſt. Da ſich die 
Walzenſpinnen gern zwiſchen Schilf aufhalten, ſo kommen ſie mit dieſem in die daraus 
erbauten Hütten und mit den Menſchen in nähere Berührung, als ſie ſelbſt beabſichtigen, 
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Gemeine Walzenſpinne (Solpuga oder Galeodes araneoides) im Kampfe mit einem Skorpion. Natürliche Größe. 

verkriechen ſich gleich den Skorpionen in die Kleider und führen überhaupt ganz deren 
Lebensweiſe. 

Die Walzenſpinne bewohnt Erdriſſe in thonigem Boden, ſchilfreiche Gegenden, wie 
bereits erwähnt wurde, oder ſitzt unter Steinen und hält ſich bei Tage verborgen, es ſei 
denn, daß ſie ſich in einem dunkeln Keller einquartierte, geht dagegen in der Nacht auf 
Raub aus, während welcher fie in den großen Skolopendern und einem ſchwarzen Raub— 
käfer ihr ebenbürtigen Feinden begegnet. Die fußartigen Kiefer befinden ſich in ſtets 
taſtender Bewegung. Berühren fie einen Gegenſtand, jo ſoll ein phosphoreszierender Licht— 
ſchein von ihnen ausgehen. Wie der Elefant ſeinen Rüſſel hoch emporhebt, wenn er mit 
ihm einen Gegenſtand berührte, deſſen er nicht ſicher iſt: ſo wirft die Walzenſpinne ihre 
Taſter in die Höhe; hat ſie aber eine Beute ermittelt, ſo ſtürzt ſie mit einem Sprunge 
auf dieſelbe los und bohrt ihre Scheren in dieſelbe ein. Man hat verſchiedene Verſuche 
angeſtellt, welche die Wildheit der Walzenſpinnen beweiſen. Eine war im Körper 52 mm 
lang und griff jedes ihr vorgeworfene Inſekt an; einer ohne den Schwanz 78 mm meſſenden 

eg 22 3 = 
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Eidechſe ſprang ſie auf den Rücken, hieb ihre Zangen in den Nacken ein und fraß, nur 
die wenigen Knochen zurücklaſſend, den Leib auf. Eine noch blinde, ſehr junge Moſchus— 

ratte wurde von ihr getötet und in kurzer Zeit vollſtändig vertilgt. Weiter ließ man ſie 
gegen eine 105—131 mm ſpannende Fledermaus los, und obgleich ſich dieſe ſehr lebhaft 
bewegte, ſo ſprang die Solpuga auf ſie und biß ſich ſo feſt in den Hals ein, daß ſie trotz 
allen Flatterns der Fledermaus nicht abgeſchüttelt werden konnte. Einen 105 mm langen 
Skorpion faßte ſie an der Wurzel des Schwanzes, biß dieſen ab und verzehrte beide Teile, 
doch war dieſer Sieg nur ein zufälliger; denn einen zweiten Skorpion, mit dem man ſie 
ſpäter zuſammenbrachte, griff ſie von vorn an, wurde aber von deſſen Scheren erfaßt, mit 
dem Giftſtachel verwundet, und nun war es um ſie geſchehen: ſie zuckte ein paarmal 

krampfhaft zuſammen und war ein Kind des Todes. Auch Kapitän Hutton teilt über eine 
indiſche Art, für die er den Namen Galeodes vorax vorſchlägt, möglichenfalls dieſelbe, 
welche Herbſt G. fatalis nennt, intereſſante Beobachtungen mit, die hinſichtlich der Kühn— 

heit und Gefräßigkeit das eben Mitgeteilte nur beſtätigen. Die gewöhnliche Nahrung be— 
ſteht aus Inſekten aller Art, welche nicht nur ausgeſogen, ſondern vollſtändig zerkaut 
werden. Auch einander verſchonen die Walzenſpinnen nicht, kämpfen auf Leben und Tod, 
wobei der Sieger die Beſiegte auffrißt. Dagegen hütet nach Spinnengewohnheit die Mutter 
ihre Jungen mit der größten Sorgfalt. Hutton hielt ein Weibchen gefangen, welches ſich 
ſofort einen Gang in die Erde grub und über 50 weiße Eier legte, die es regungslos be— 
wachte. Nach 14 Tagen kamen die Jungen daraus hervor, welche 3 Wochen hindurch 
bis zur erſten Häutung ohne Bewegung blieben, dann umherliefen, zuſehends wuchſen, 
ohne daß bemerkt werden konnte, wovon ſie ſich ernährten. 

Neben Galeodes araneoides kommt eine zweite Art, G. graeca, in Europa vor, und 
eine dieſer beiden Arten dürfte es auch ſein, auf welche ſich einige dürftige Mitteilungen 
des Aelian und Plinius beziehen, wenn erſterer ſagt: „Naturforſcher behaupten, daß auf 
Zakynthos die von Phalangien Gebiſſenen am ganzen Leibe erſtarren, zittern, ſchaudern, 
daß ſie Erbrechen und zugleich Schmerz in den Ohren und Fußſohlen bekommen. Noch 
wunderbarer iſt der Umſtand, daß diejenigen, welche in Waſſer treten, mit welchem ſich 

die Gebiſſenen gewaſchen, dieſelben Zufälle erleiden.“ An einer anderen Stelle berichtet 
derſelbe Schriftſteller, daß in Indien ein Land am Fluſſe Aſtabas liege, welches die Einöde 
heiße und menſchenleer ſei. Im heißen Sommer verfinſtern dort Mücken die Luft, und 

zahlloſe Skorpione und Phalangien hauſen daſelbſt. Anfangs ſollen dort Menſchen gewohnt 
und eine Zeitlang das Übel ertragen haben. Als es aber immer ſchlimmer wurde und 
ganze Familien ausſtarben, verließen ſie ihr ſchönes Vaterland. Plinius berichtet von den 
Phalangien, daß die Weibchen in ihrer Höhle eine große Eierzahl bebrüteten, in Italien 
ſeien ſie unbekannt. Habe ſich jemand durch einen Stich vergiftet, ſo heile man ihn, in— 
dem man ihm ein anderes Tier derſelben Art zeigt. Zu dieſem Zwecke bewahrt man 

tote auf; auch zerreibt man die Haut, welche ſie beim Häuten abſtreifen, und trinkt ſie 
als Heilmittel, oder wendet junge Wieſel an. Aus dieſen und ähnlichen Berichten geht 
zur Genüge die Furcht hervor, welche man von alters her gegen derartige Spinnen— 
tiere hatte. 

Simon hat ungefähr 60 Arten auf 10 Gattungen verteilt und dabei namentlich die 
Bildung und Bewehrung der Beine und der Scheren als unterſcheidende Merkmale benutzt. 
Hiernach iſt der ältere Gattungsname Galeodes nur denjenigen Arten verblieben, welche 
beborſtete Krallen an den Beinen und gezähnelte Kämme an den Luftlöchern des Hinter— 

leibes haben. Neuerdings find jene Gattungsnamen durch Karſch teilweife verändert und 
auch vermehrt worden. 
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Es findet ſich wohl kaum unter den Gliederfüßern ein zweiter, über welchen von alters 
her ſo viel gefabelt worden iſt wie über den Skorpion. Er iſt ſeinem ganzen Weſen 
nach unſtreitig dazu angethan, als Sinnbild giftſprühender Tücke und Boshaftigkeit zu 
gelten und dem böſen Genius Typhon in der altägyptiſchen Mythologie zur Seite geſtellt 
zu werden. Einige der griechiſchen Philoſophen laſſen die Skorpione aus faulenden Kro- 
kodilen entſtehen, Plinius aus begrabenen Seekrebſen, aber nur dann, wenn die Sonne 

durch das Zeichen des Krebſes geht; nach der Lehre des Paracelſus werden ſie aus 
faulenden Skorpionen wieder erzeugt, weil ſie ſich ſelbſt töten ſollen; es ging nämlich die 
Sage, daß ein von einem Kreiſe glühender Kohlen umgebener Skorpion, wenn er die nicht 
zu vermeidende Wirkung der Hitze merkt, ſich lieber mit ſeinem Stachel totſticht, ſtatt jener 
zu unterliegen. Neuerdings von verſchiedenen Seiten angeſtellte Verſuche haben die Richtig⸗ 
keit dieſer Anſicht beſtätigt. Starker Hitze und ſonſtigen Quälereien ausgeſetzt, laſſen ſie 

ſich zum Selbſtmorde verleiten; der Tod erfolgt wenige Minuten nach dem ſich beigebrachten 
Stiche. Weiter werden von zum Teil ſpäteren Schriftſtellern Skorpione mit mehr als 
ſechs Schwanzgliedern, ja mit zwei Schwänzen erwähnt, von Moufet ſogar einer mit 
Flügeln abgebildet. In vielen Schriften ſpielt der Gebrauch von Baſilienkraut eine große 
Rolle, um tote Skorpione wieder lebendig zu machen, ſo daß der berühmte A. von Haller 
in der erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, um dergleichen Thorheiten zu geißeln, 
meint, es ſei jemandem durch den vielen Gebrauch des Baſilienkrautes ein Skorpion im 
Hirne gewachſen. Dieſe und ähnliche Anſichten vom Skorpion und der Umſtand, daß man 
ihn ſogar unter den Sternbildern erblickt, beweiſen die große Teilnahme, welche ihm von 
jeher ſeitens der Menſchen zu teil ward, die ihn jedoch nie liebten und nie lieben lernen 
werden, ſondern nur fürchten, teilweiſe allerdings mit Übertreibung, wie die zahlreich an— 
geſtellten Verſuche und Erfahrungen mit der Zeit nachgewieſen haben. Die Skorpione 
führen in dem gekrümmten Stachel an ihrer Hinterleibsſpitze eine für Geſchöpfe ihres— 
gleichen unfehlbar tödliche Giftwaffe, die für größere Tiere und den Menſchen nur in be— 
ſonderen Fällen nachhaltige ſchlimme Wirkungen oder wohl auch den Tod herbeiführen 
kann. Bei Montpellier gibt es zwei Arten, den kleinen Hausſkorpion (Scorpio europaeus), 
von welchem die Leute im ſüdlichen und mittleren Frankreich häufig geſtochen werden, ohne 
nachteilige Folgen, indem das „huile de Scorpion“ den Schaden ſchnell heilt. Der Feld: 

ſkorpion (Buthus oceitanus) iſt weit größer und bedeutend gefährlicher. Man ließ 
von ihm einen Hund viermal am Bauche ſtechen. Eine Stunde nachher ſchwoll er, fing an 
zu wanken und gab ſeinen ganzen Mageninhalt, weiter einen klebrigen Stoff von ſich. 
Endlich bekam er Krämpfe, ſchleppte ſich auf den Vorderfüßen hin, biß in die Erde und 
verendete 5 Stunden nach der Vergiftung. Ein anderer Hund wurde ſechsmal geſtochen, 

ſchrie jedesmal auf, blieb aber geſund; 4 Stunden nachher ließ man ihn von mehreren 
Skorpionen zehnmal ſtechen, er befand ſich wohl, nahm Nahrung zu ſich und kam immer 
wieder, wenn man ihm etwas anbot, obſchon er wußte, daß er geſtochen werden würde. 
Bei einem weiteren Verſuche brachte man drei Skorpione mit einer Maus zuſammen. Sie 
ward geſtochen, quiekte, biß die Skorpione tot und ſtarb — nicht. In einem anderen Falle 
war ein Mann von derſelben Art 18 Stunden früher, als der Arzt herbeikam, in den 
Daumen geſtochen worden. Der Arm war ſo ſtark angeſchwollen wie ſein Bein, die Haut 

rot und entzündet. Heftige Krämpfe peinigten den Verwundeten, er phantaſierte, brach 
häufig und fiel aus einer Ohnmacht in die andere. Nach 5 Tagen beſſerte ſich der Zuſtand, 
doch dauerte es lange Zeit, ehe vollkommene Geneſung erfolgte. Guyon berichtet von 
fünf Fällen, wo der Tod 12 Stunden nach dem Stiche, ſeitens größerer Arten von einem, 
wo er ſofort erfolgte. Das Gift iſt eine waſſerhelle, leicht eintrocknende, ſauer reagierende 
Flüſſigkeit. Es iſt in Waſſer löslich, nicht löslich im abſoluten Alkohol und Ather. 
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Die Skorpione halten ſich wie die Tauſendfüßer unter Steinen, im faulen Holze, in 
Mauerlöchern und ähnlichen dunkeln Verſtecken auf; da ſie aber die Wärme ungemein 
lieben, ſo dringen ſie auch häufig in die menſchlichen Wohnungen ein, verkriechen ſich in 
die Betten, in Kleider und Fußbedeckung, welche ſie vorfinden. Wenn eine Reiſegeſell— 
ſchaft beim Übernachten im Freien das unentbehrliche Feuer angezündet hat, erſcheinen 
außer anderen nächtlichen Gliederfüßern immer auch Skorpione, deren man ſich auf die 
eine oder andere Art zu erwehren hat. Auf dieſe Weiſe oder bei gewiſſen Beſchäftigungen 
im Freien kann ihnen der Menſch unbemerkt zu nahe kommen, und dann pflegt ein Stich 
ihrerſeits unvermeidlich zu ſein, denn ſie meinen ſich verteidigen zu müſſen. Der Stich 

iſt ungemein ſchmerzhaft und brennend, erzeugt örtliche Entzündung, Lähmung, Fieber, 
Ohnmacht und Übelkeit, je nach der Größe des Tieres, durch welche ein kräftigerer Stich 
und mehr Gift bedingt wird, je nach der Reizbarkeit des Verwundeten und je nach den 
Witterungsverhältniſſen der Gegend; denn bekanntlich nehmen alle Entzündungen in heißen 
Ländern einen bösartigeren Charakter an als in gemäßigten Gegenden. Die europäiſchen 
Arten verwunden am ſchwächſten, die afrikaniſchen und aſiatiſchen, vielleicht wegen ihrer 
bedeutenderen Größe, am heftigſten. Sonſt pflegte man das ſogenannte Skorpionöl, Olivenöl, 
worin man einige Skorpione hat ſterben laſſen, zum Beſtreichen der Wunde zu verwenden, 
und man verwendet es da noch, wo Hausmittel überhaupt mehr als ärztliche Verord— 
nungen gelten. Alkaliſche Heilmittel, wie Ammoniak, Tabaksaſche, lindern den Schmerz 
und die Geſchwulſt am beſten, wie eine geringe Gabe von Ipecacuanha die Übelkeiten. 
Die Eingeborenen Afrikas, welche weit und breit vom Stiche des Felſenſkorpions (Scorpio 
afer) zu leiden haben, legen eine Binde feſt um die Wunde und ſich ſelbſt als Kranke 
nieder, bis ſie ſich wieder wohler fühlen. Merkwürdig iſt die Erfahrung, daß ſich der 
menſchliche Organismus mit der Zeit an das Gift des Skorpions gewöhnt. Eine zweite 
Verletzung wirkt weniger heftig und nachhaltig als die erſte und eine dritte abermals 
ſchwächer als die zweite. Es wird erzählt, das jemand, der dieſe Erſcheinung an ſich ſelbſt 
abprobieren wollte, es bald dahin brachte, daß er nur den durch den Stich verurſachten, 

vorübergehenden Schmerz und nichts weiter empfand. 
In einem anderen Verhältnis ſtehen die Skorpione zu Inſekten aller Art und 

Spinnen, ihrer Lieblingsſpeiſe, welchen ſie auf ihren nächtlichen Beuteumzügen begegnen. 
Sie laufen dabei ſehr ſchnell und gewandt, manchmal auch ſeitwärts und rückwärts, halten 

den Schwanz nach oben und vorn über den Rücken gebogen, um jederzeit die Waffe zum 
Stoße bereit zu haben, und ergreifen von dieſen Tieren mit ihren Scheren, was ſich 
greifen läßt. Hierauf wird die Beute trotz allen Zappelns und Widerſtrebens empor— 
gehoben, mit den nach oben gerichteten Augen beſehen und durch einen ſicheren, von hinten 
kommenden Stich in die Bruſt widerſtandslos gemacht. Einige krampfhafte Zuckungen, 
und das Opfer iſt tot; es wird nach dem Maule geführt und ausgeſogen und unter Um— 
ſtänden auch zerkleinert und vollſtändig verzehrt. 

Die Skorpione leben vorzugsweiſe in heißen Ländern und in den wärmeren Teilen 
der gemäßigten Erdſtriche; viel weiter als bis zum 45. Grade nördlicher Breite dringen ſie 
nicht vor, ſo daß ſie im nördlichen Deutſchland gänzlich fehlen. 

Eine der gemeinſten ſüdeuropäiſchen, in Frankreich, Spanien, der Berberei, überhaupt 
in allen Mittelmeerländern lebenden Arten, der Feldſkorpion (Buthus oceitanus, 
Abbild. S. 684), möge ſtatt aller den nicht zu verkennenden Körperbau der Familienglieder 
vergegenwärtigen. Die beiden großen Krebsſcheren ſtellen die Taſter des Unterkiefers, ihr 
kurzes, dickes Grundglied, welches von obenher unſichtbar bleibt, dieſen ſelbſt vor. Das zweite 
Kieferpaar erſcheint als vorderſte Beine, deren plattenartige Hüfte nebſt der des folgenden, 
echten Beinpaares einen Fortſatz nach vorn als Unterlippe entſenden. Dieſe beiden erſten 
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Paare ſtoßen in der Mittellinie des Körpers zuſammen, während die noch übrigen zwei 
Paare auseinander gerückt ſind und ein bei den verſchiedenen Arten ſehr verſchieden ge— 

ſtaltetes Bruſtbein zwiſchen ſich aufnehmen. Alle acht laufen in je zwei Klauen aus. 
Wenn die Scheren auf den erſten Blick lebhaft an die der Krebſe erinnern, ſo unter— 
ſcheiden ſie ſich doch von dieſen weſentlich dadurch, daß der äußere Finger gegen den 

mit der Hand verwachſenen inneren durch ein Gelenk beweglich iſt, nicht wie dort um— 

gekehrt der innere Finger gegen den feſtgewachſenen äußeren. Die beiden Spitzchen, welche 
die Begrenzung vor dem Vorderrande des Kopfbruſtſtückes bilden, ſind die dreigliederigen, 
an der Spitze gleichfalls ſcherenförmig endenden Kieferfühler. Der Rumpf des Skorpions 
zerfällt in ein viereckiges, nach hinten etwas breiter werdendes ungeteiltes Kopfbruſt⸗ 
ſtück und in einen 13gliederigen, von dieſem nicht abgeſetzten Hinterleib, deſſen ſechs letzten 

Ringe einen knotigen, in den gebogenen Giftſtachel aus— 
laufenden Schwanz bilden. Die doppelte Offnung des die 
Giftdrüſen bergenden Stachels iſt mikroſkopiſch fein. An 
der Bauchſeite des erſten Hinterleibsgliedes liegen, von 

zwei Platten bedeckt, die Geſchlechtsöffnungen, am Ende 
des nächſten Gliedes die ſogenannten Kämme (oberſter 
Teil von Fig. a). Es find dies an mehrgliederige ſchmale 
Platten einem Kamme ähnlich gereihte Zähne, deren An— 
zahl nach den Arten und dem Alter einer und derſelben 
Art mehrfach ſchwankt. Dieſelben enden am äußeren 
Rande ſaugnapfartig und ſind an oder zwiſchen ihren 
Wurzeln aus- und inwendig durch dreieckige, kegelförmige 
oder kugelige Knöpfchen geſtützt. Ihre eigentliche Bedeu— 
tung kennt man noch nicht; von den aufgeſtellten Ver— 
mutungen haben die beiden, ſie möchten bei der Paarung 
verwendet werden oder zum Drehen des Körpers und zum 
Feſthalten an ſteilen, glatten Wänden, ſomit zur Unter— 

ſtützung der Füße dienen, noch den größten Schein der 
Wahrheit für ſich. Hinter den beiden Kämmen, welche 

ee e e keinem Skorpion fehlen, bemerkt man an den vier fol— 

„ ftlogern. Natürlige Größe. genden Bauchringen je ein Paar ſchräge Spaltöffnungen, 
die nach den vier Paaren der faltigen Lungenſäcke als die 

Luftlöcher führen. Stets oben auf dem Kopfbruſtſtück ſtehen die Augen, zwei größere, die 

Scheitelaugen, in der Nähe der Mittellinie, meiſt an den Außenſeiten zweier Längskanten 

2— 5 kleinere jederſeits des Randes, die in der Anzahl ſelbſt bei einer und derſelben Art, 

ja auf der rechten und linken Seite nicht beſtändig zu ſein brauchen und, wenn ſie in einer 
Reihe ſtehen, als Haupt-Seitenaugen von anderen entfernteren oder anders gerichteten, 

den Neben-Seitenaugen, unterſchieden werden können. Übrigens bedarf es bei der 
körnigen Oberfläche des Kopfbruſtſtückes großer Aufmerkſamkeit, um die Seitenaugen nicht 
zu überſehen. Die Leibesbedeckung beſteht aus harten Chitinſchildern; auf jedem Gliede be- 
findet ſich ein oberes und ein unteres, die mit ihrer Nachbarſchaft durch weiche Häute ver— 
bunden ſind, nur die des härteren Schwanzes machen hiervon eine Ausnahme. Die Ober⸗ 
fläche erſcheint glänzend oder matt, meiſt rauh, körnig oder warzig, mit Leiſten oder Kanten 
verſehen, ſtellenweiſe auch mit Borſten beſetzt. Als Farben kommen Blaßgelb durch Braun 
hindurch bis zum tiefſten Schwarz und höchſtens ſchwarze Zeichnungen auf lichtem Grunde 
vor. Das Männchen unterſcheidet ſich vom Weibchen durch den längeren Schwanzteil, 
breitere Scheren und zahlreichere Zähne an den Kämmen. 
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Der Darm der Skorpione, um auch der inneren Organiſation flüchtig zu gedenken, 
ſtellt ein einfaches, ziemlich walziges Rohr dar, welches an der Spitze des vorletzten Schwanz— 
knotens nach außen mündet. Das achtkammerige Rückengefäß bildet ein wahres Herz, 
welches nicht nur aus ſeinem vorderen und hinteren Ende, ſondern auch beiderſeits ſtarke 

Adern (Arterienſtämme) nach den Hinterleibsorganen, beſonders aber nach den Atmungs— 
werkzeugen abgibt, und welchem das aus dem Körper zurücklaufende Blut durch beſondere 
Adern (Venen) wieder zugeführt wird. Es findet mithin ein völliger Kreislauf ſtatt, in 
einer Vollkommenheit wie bei keinen anderen Gliederfüßern, und ein damit verbundenes 

Atmen durch Lungen. Dieſelben beſtehen aus vier Paaren dünnhäutiger Säcke, deren 
Außenſeiten dicht aneinander liegende Falten, die ſogenannten Lungenplatten, bilden. Auf 
den großen Nervenknoten im Kopfbruſtſtück, welcher Taſter und Beine mit Nervenäſten 

verſorgt, folgen noch ſieben kleinere, von denen die vier letzten dem Schwanzteil ange— 
hören. — Die weiblichen Fortpflanzungswerkzeuge liegen als drei enge, durch Querröhren 
verbundene Längsſchläuche im Hinterleib und dienen nicht nur den aneinander gereihten 

Eiern, ſondern auch den Jungen zur Entwickelungsſtätte. Es gebären nämlich, wie ſchon 
Ariſtoteles wußte, die Skorpione lebendig. In den erſten Wochen ſcharen ſich die 
weichhäutigen und blonden Jungen um die Mutter, ohne daß man ſie ſich ernähren ſieht. 
Jene magert immer mehr ab und ſtirbt, ſobald ſich dieſe in größerer Selbſtändigkeit zer— 
ſtreuen. Es gewährt einen ganz eigentümlichen Anblick, eine Mutter an allen ihren Körper— 
teilen von ihrer zahlreichen Familie (20— 50) in den verſchiedenſten Stellungen beſetzt zu 
ſehen, und das friedliche Beiſammenſein von Tieren zu beobachten, deren innerſter Natur 
im übrigen jede Geſelligkeit widerſtrebt. 

Man hat die verſchiedenſten Verſuche angeſtellt, um die Zwiſchenräume zwiſchen den 
Häutungen und die Lebensdauer der Skorpione zu ermitteln, aber immer erfolglos, weil 
ſie ſich in der Gefangenſchaft mit der Zeit trotz reichlichen Futters nicht wohl befinden. 
Füßly hatte einige ſchweizeriſche Skorpione, die er ihres dicken Leibes wegen für be— 
fruchtete Weibchen hielt, ſorgfältig gepflegt. Vier Monate hatte er vergeblich gewartet, 
als er zu Anfang des Auguſt das eine über und über mit weißen, an der Schwanzſpitze 
und um die Augen etwas bräunlichen jungen Skorpionen, etwa 20 an der Zahl, beſetzt 
fand, die bis auf die hellere Farbe und die geringere Größe der Mutter vollkommen gleich 
gebildet waren. Sie ſaßen feſt an ihr, die einen erſchienen bald auf dem Rücken, bald 
wieder am Bauche, und nie ſah er einen losgehen, ſo munter ſie umherkrochen; vielleicht 
eine Wirkung der Kämme. Ungefähr 12 Tage nach ihrer Geburt häuteten ſie ſich zum 
erſten Male und bekamen eine etwas dunklere Farbe, fingen nun an, die Mutter zu ver— 
laſſen und ſich überall im Glaſe zu zerſtreuen, in welchem bei mulmigem Holze die Familie 
gefangen gehalten wurde. Die Alte ſtarb alsbald ſehr abgemagert; ebenſo ging es einer 
anderen, die nur vier Kinder geboren hatte, obgleich ſie reichlich mit Kelleraſſeln verſorgt 
wurde, bei welchem Futter ſie ſich 6 Monate lang ſehr wohl befunden hatte. Die 
jungen Tiere blieben munter, ihre Zahl verminderte ſich aber, wahrſcheinlich durch gegen— 
ſeitiges Auffreſſen, obwohl ihnen andere Nahrung nicht fehlte. Es ließen ſich keine ab— 
geſtreiften Häute entdecken. Nach 8 Monaten war keins über die Hälfte größer geworden, 
die Farbe noch eben dieſelbe, nur an den Scheren mehr in Rot verwandelt. Daß die 
Skorpione ſehr langſam wachſen und für einen Gliederfüßer ziemlich lange leben, geht 
aus dieſen und anderen Verſuchen zur Genüge hervor. 

Die Skorpione unterſcheiden ſich äußerlich durch die geſtrecktere oder gedrungene Form 
der Scheren, durch die Schlankheit oder Dicke des Schwanzes und durch die hellere oder 
dunklere Farbe des glätteren oder rauheren Körpers. Obgleich die bisher bekannt ge— 
wordenen Arten die Zahl 100 noch nicht erreichen, wurden ſie doch ſchon früher von 
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Ehrenberg in mehrere Gattungen zerlegt, von denen Scorpio die ſechsäugigen, Buthus 
die achtäugigen, Centrurus die Arten mit 10 und Androctonus die mit 12 Augen um⸗ 
faſſen. Einige dieſer Gattungen zerfallen nach der gegenſeitigen Stellung der Seitenaugen 
oder dem Vorhandenſein oder Mangel der Kiele auf dem Schwanzknoten in einige Unter— 
gattungen. Peters („Berliner Monatsberichte“ 1861), auf die Unbeſtändigkeit der Augen— 
zahl hinweiſend, verſuchte eine neue Einteilung unter Berückſichtigung des Bruſtbeines und 
der Kieferfühler und ſtellte hiernach vier Gruppen auf. Die erſte (Telegonini) umfaßt 
alle diejenigen Skorpione, deren Bruſtbein eine linienförmige Sichel bildet. Dasſelbe biegt 
ſich ein, trägt in ſeiner Vertiefung die Deckplatten der Geſchlechtsöffnung, ſo daß dieſe un- 
mittelbar an die Wurzel des zweiten Fußpaares zu ſtoßen und Teile des Bruſtbeines gänz⸗ 

lich zu fehlen ſcheinen. Beide Finger der Kieferfühlerſcheren find nur mit je einer ein- 
zigen Reihe von Zähnen bewehrt und die ſehr kleinen Seitenaugen, ihrer 2 oder 3 jeder: 
ſeits, auf eine Erhebung zuſammengedrängt. Die nur in Amerika und Neuholland lebenden 
Arten, welche ſich außerdem durch eine faſt glatte und glänzende Körperoberfläche aus⸗ 
zeichnen, ſind den älteren Schriftſtellern nicht bekannt geweſen. Es gehört unter anderen 

der verſchiedenfarbige Skorpion (Telegonus versicolor Kochs) aus Braſilien 

hierher, ein glänzend ſchwarz- und gelbſcheckiges Tierchen von nur 28 mm Länge mit einem 
ſehr dicken Schwanze, deſſen Spitze ſowie die Finger der Hände eine mehr rote Färbung 
annehmen. 

Zu der zweiten Gruppe (Scorpionini) gehören die bei weitem zahlreichſten, auf zwölf 
Gattungen verteilten Arten. Ein großes, vier- oder fünfeckiges Bruſtbein, eine Zahnreihe 
an jedem Finger der Kieferfühler, 2 oder 3 Hauptſeitenaugen, 1 oder 2 Nebenſeitenaugen 
bilden die allen gemeinſamen Merkmale. Bei einigen amerikaniſchen Arten ſind die Hände 
der Scherentaſter ſpindelförmig, nicht breiter als hoch, das Bruſtbein doppelt ſo breit als 
lang, die Hauptſeitenaugen zu zweien, die Nebenſeitenaugen einfach oder paarweiſe vor— 
handen. Sie bilden die Gattung Vaejovis, von der Koch drei Arten beſchreibt. Bei allen 

übrigen erſcheinen die Hände der Taſterſcheren breiter als hoch. Eine Anzahl von Arten 
hat nur zwei Hauptſeitenaugen, wie der längſt bekannte, dunkelbraune, am Bauche gelbe 
Mohren-Skorpion (Brotheas maurus). Er mißt nur 52 mm, gleicht in der Schwanz— 
bildung der auf S. 684 abgebildeten Art, unterſcheidet ſich aber, abgeſehen von den bereits 
angegebenen Gruppenmerkmalen, durch dickere Hände der Scheren. Die Scheitelaugen 
vor der Mitte des Kopfbruſtſtückes, während fie bei dem ſehr ähnlichen Felſenſkorpion 
hinter ihr ſitzen. — Auch der Hausſkorpion, karpathiſche Skorpion (Scorpio car- 
pathicus Linnés oder 8. europaeus Latreilles), nebſt einer Art vom Himalaja 

(Scorpiops Hardwicki) und eine von Neuholland (Urodacus hollandiae) gehören hier⸗ 
her. Der Hausſkorpion mißt nur 35 mm, iſt rotbraun, an den Beinen, der Schwanzſpitze 
und unten gelb gefärbt und verbreitet ſich über das ganze ſüdliche Europa bis zu den 
Tiroler Alpen und Karpathen als nördliche Grenzen. Alle übrigen haben drei Hauptſeiten⸗ 
augen. Ich erwähne außer dem größten aller, dem ſchwarzen, 13 bis faſt 16 cm meſſenden, 

in Afrika, Oſtindien und den benachbarten Inſeln lebenden Felſenſkorpion (Scorpio 
afer) nur noch den Capenſer Skorpion (Opistophthalmus capensis), der wie 
alle ſeine Landsleute für ſehr giftig gilt. Er erreicht ziemlich 8 em Länge, iſt matt röt- 
lichgelb, vorn bis zu den auffällig weit zurückgerückten Scheitelaugen ſowie auf dem breiten 
Hinterteile der Hände lebhafter und reiner gefärbt. Die Stirn iſt vorn breit rinnenförmig 

ausgehöhlt, jo daß der Vorderrand in der Mitte ausſchweift, an den Seiten ſtumpf ge⸗ 
rundet erſcheint. Seine Oberfläche iſt auf der lebhaft rot gefärbten Mitte glatt und glänzend, 
zwiſchen ihr und den Seiten ſehr rauh und dunkel durch ſchwarze warzige Hervorragungen, 
wie die Kanten der Arme, der Hände und deren Finger. Mitten auf dem Rücken jedes 
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Hinterleibsgliedes macht ſich vom zweiten ab je eine abgebrochene Erhöhung bemerklich, 
während die Hinterränder etwas leiſtenartig emporſtehen. An der Unterſeite des knotigen 
Schwanzes erheben ſich vom zweiten Gliede an außer je einer Seitenleiſte drei dergleichen 
längs der Mitte. Alle Glieder, beſonders aber die Scheren tragen lange Zottenhaare. 
Dieſe Art, durch die weit hinten ſtehenden Scheitelaugen und die ſchön roten, von ſchwarzen 
Linien durchzogenen, ſtark behaarten Hände beſonders auffällig, wird ſehr ausführlich von 
Herbſt beſchrieben. Merkwürdigerweiſe paßt die Beſchreibung in allen Einzelheiten auf 

drei Stücke der Univerſitätsſammlung zu Halle, welche Burmeiſter aus Braſilien mit— 
gebracht hat. 

Die dritte Gruppe (Centrurini) vereinigt folgende Merkmale: ein kleines dreieckiges 
Bruſtbein von bedeutenderer Länge im Vergleiche zu ſeiner Breite, deſſen Seitenränder 
ſich nach vorn nähern und deſſen Hinterrand ungeteilt iſt, zwei Reihen von Zähnen am 
beweglichen, nur eine Reihe am unbeweglichen Finger der Kieferfühler, ein gerader 
Vorderrand des Kopfbruſtſtückes, ein Dorn unter der Wurzel des Giftſtachels, je drei 
größere Hauptſeitenaugen, eins oder zwei daneben und ſpindel— 
förmige Hände der Scherentaſter. Hierher gehört unter anderen 
der ſehr ſchlanke amerikaniſche Skorpion (Centrurus X 
americanus). Er iſt in allen ſeinen Gliedmaßen dünn, auf 
graugelbem Grunde ſchön ſchwarzſcheckig und etwa 37 mm lang. 
Von dunklerer Farbe und kräftigerem Bau, aber gleichfalls ſehr 
ſchlank, erſcheint der bis 105 mm meſſende Hottentotten— 
Skorpion (Centrurus hottentottus). 

Der auf ©. 684 vorgeführte Feldſkorpion (Buthus occi- 
tanus), welchen Herbſt auch unter dem Namen Scorpio tune- 
tanus beſchrieben und abgebildet hat, gehört der letzten Gruppe (Androctonini) an, bei 
welcher ſich das kleine dreieckige Bruſtbein vorn zuſpitzt oder abſtumpft, hinten ganzrandig 

verläuft, beide Finger der Kieferfühlerſchere mit je zwei Zahnreihen bewehrt, die Taſter— 
ſcheren ſpindelförmig und die Atemlöcher groß ſind. An den Seitenrändern des vorn 

gerade abgeſchnittenen Kopfbruſtſtückes ſtehen je 3 Haupt- und außerdem noch 2 Nebenfeiten: 
augen. Die Körperfarbe beſteht bei der in Rede ſtehenden Art in einem lichten Gelbrot, 
und 3 Kiele laufen über den Rücken des Hinterleibes, auf deſſen letztem Gliede ſich die 
beiden äußeren einander nähern. Ebenſo bilden Reihen perlenartiger Körnchen zierliche 
Figuren auf dem Rücken des Vorderleibes, beſonders zwei von der geraden, leiſtenartig 
aufgebogenen Stirn bogenförmig ausgehende, zwiſchen den Scheitelaugen durchlaufende 
und ſich dahinter in einem Bogen einigende, ſo daß ſie ungefähr die Geſtalt einer in der 

Mitte nicht geſchloſſenen 8 bilden. Hinter den Seitenaugen beginnt jederſeits eine andere 
Leiſte, welche anfangs geradlinig nach hinten verläuft, ſich in einem ſanften Bogen nach 

innen wendet und dann abermals gerade bis zum Hinterrand geht. Die neueren Bear— 
beitungen haben wieder verändert, ſo daß die Artennamen immer unſicherer geworden ſind. 

Bücherſkorpion (Chelifer 

cancroides). Stark vergrößert. 

Hinſichtlich der großen Scheren erſcheint der Bücherſkorpion (Chelifer can— 
croides) wie ein ungeſchwänzter Skorpion, während er ohne jene in Anſehung der Größe, 
der Färbung und der allgemeinen Umriſſe des ſtark flachgedrückten Körpers an die Bett— 

wanze erinnert. Sein Hinterleib beſteht aus elf gleichlangen Ringen, das nur mit zwei 
Augen verſehene Kopfbruſtſtück erſcheint querfurchig, das Taſterpaar der Unterkiefer als 

gewaltige Scheren, dagegen ſind die Kieferfühler verkümmert, nicht zum Kauen, ſondern nur 
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zum Saugen eingerichtet. Nicht nur der Mangel der Kämme am Grunde des Bauches und 
der Giftdrüſen an irgend einer Stelle ihres Körpers unterſcheidet dieſe Afterſkorpione 
oder Familie der Chernetidae von den echten Skorpionen, ſondern auch der allerdings 
noch nicht vollſtändig unterſuchte innere Bau. Sie atmen nicht durch Lungen, ſondern 

mittels Luftröhren, welche von zwei ſeitlichen Luftlöchern am erſten Hinterleibsringe als 
kurze, weite Stämme ausgehen und ſich durch den ganzen Körper fein veräſteln. Der Darm 
verläuft gleichfalls nicht gerade, wie dort, ſondern bildet vor dem ſackartig erweiterten Maſt⸗ 
darm eine Schlinge; überdies beſitzen die Afterſkorpione Spinndrüſen, welche nahe bei den 

Geſchlechtsöffnungen am Bauche des zweiten Hinterleibsgliedes münden; ſie ſtehen in ihrem 
inneren Bau überhaupt den Milben viel näher als den Skorpionen, von denen ſie bereits 

als beſondere Ordnung unter dem Namen Pseudoscorpionina getrennt worden find. 

N 
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Geſchwänzter Fadenſkorpion (Thelyphonus caudatus). Natürliche Größe. 

Der Bücherſkorpion hält ſich in alten Häuſern, zwiſchen ſtaubigen Büchern, den Mappen 
von Herbarien und in den Kaſten der Inſektenſammlungen auf, den Staubläuſen, Milben 
ſowie anderen kleinen Inſekten nachgehend und mithin in letzteren durchaus keinen Schaden 
anrichtend, ſondern vielmehr des Hegens und Pflegens wert. Einen ſonderbaren Anblick 
gewährt es beim Offnen eines ſolchen Kaſtens, dieſes Tierchen in einem der Winkel umher⸗ 
krebſen zu ſehen; denn es bewegt ſich rückwärts und ſeitwärts mit eben ſolcher Leichtigkeit 
wie vorwärts, telegraphiert mit ſeinen Scherentaſtern bald rechts, bald links und iſt gegen 

die ihn etwa faſſenden Fingerſpitzen vollkommen wehrlos. Das Weibchen legt ungefähr 
20 Eier. 

Sehr ähnliche, gleich große Afterſkorpione, welche unter Moos, Baumrinde ꝛc. im Freien 
vorkommen, gehören anderen Arten an, ſo beiſpielsweiſe der wanzenartigen Skorpion— 
milbe (Chernes cimicoides) mit kürzeren Scherentaſtern, ovalem Hinterleib und ohne 
Augen, oder dem Rindenſkorpion (Obisium muscorum oder O. corticale), bei 



Geſchwänzter Fadenſkorpion. Langarmiger Tarantelſkorpion. 689 

welchem das Kopfbruſtſtück keine Querfurche, aber vier Augen zeigt, der zarte Körper 
ſchwarzbraun erglänzt, lichter an den Fangarmen und beinahe weiß an den Beinen, und 

andere mehr. In gleicher Weiſe lebend ſind ähnliche Arten über die ganze Erde verbreitet 
und kamen bereits in untergegangenen Schöpfungsperioden vor; denn man findet der— 
gleichen nicht ſelten als Bernſteineinſchlüſſe. 

Einige höchſt intereſſante Formen, von denen man leider nicht viel mehr als eben dieſe, 
und zwar ſchon länger kennt und früher unter dem Gattungsnamen Phalangium zuſammen— 
gefaßt hat, kommen in den heißen Ländern beider Erdhälften vor und ſollen hier nicht mit 
Stillſchweigen übergangen werden. Der geſchwänzte Fadenſkorpion (Thelyphonus 
caudatus, Abbild. S. 688) oder der geſchwänzte Weibertöter, wenn der wiſſenſchaft— 

liche Name verdeutſcht wird, möge die eine dieſer Formen vergegenwärtigen. Das dunkelrot— 
braune Tier von 32 mm Körperlänge kommt auf Java vor und wird ſamt ſeinen Gattungs— 

genoſſen in anderen Ländern wegen ſeines Stiches gefürchtet. Derſelbe kann indes nur mit 
den zweigliederigen, wie bei unſeren Spinnen in eine Klaue auslaufenden Kieferfühlern aus— 
geführt werden, da der Giftſtachel am Ende 
des Schwanzes fehlt, dieſer vielmehr eine 
Stinkdrüſe beſitzt. Die Unterkiefertaſter 

treten hier als äußerſt gedrungene, kräf— 
tige Arme von der Länge des Kopfbruſt— 
ſtückes auf, welche ſich am Schenkelhals 
nach innen zackig erweitern, am Schenkel— 
teil einen einzelnen kräftigen Dorn tragen 
und in dicke, kurze Scheren endigen; ihr 
Wurzelteil, die Kinnladen, ſind mitein— 
ander verwachſen. Das zweite Kiefer— 
taſterpaar, obſchon Beinen ähnlich, iſt 
bedeutend länger und dünner als dieſe 

und läuft in achtringelige Füße aus. Der 

eiförmige Kopfbruſtteil trägt acht Augen, Langarmiger Tarantelſkorpion (Phrynus lunatus). 

von welchen zwei wie bei den Skorpionen Natürliche Größe. a Vergrößerte Anordnung der Augen. 

den Scheitel, je drei den Seitenrand ein— 
nehmen, und mit nur ſchwacher Einſchnürung fügt ſich ihm der faſt ebenſo geſtaltete, zwölf— 
ringelige Hinterleib an, deſſen drei letzte Glieder ſich zapfenartig verengern und einen ge— 

gliederten Faden ausſenden. Wenn ſo die äußere Erſcheinung die Skorpionähnlichkeit nicht 
verleugnet, ſo laſſen die inneren Organiſationsverhältniſſe dieſelbe noch mehr hervortreten. 
Am Grunde des hier platten Hinterleibes zeigen ſich nämlich zwei Luftlöcherpaare, welche 
die Ausgänge für ebenſo viele Lungenſäcke bilden, dagegen fehlen hier wie bei der folgenden 
Gattung und abweichend von den Skorpionen die Nervenknoten im Hinterleibe. Aus dem 
großen Vorderleibsknoten gehen zwei Hauptſtränge nach dem Hinterleibe, welche nur am 
Ende zu einem kleinen Knoten anſchwellen. Vom Betragen und von der Lebensweiſe dieſer 
Skorpione, deren eine Art in Mexiko und noch einige ſehr ähnliche im heißen Aſien heimaten, 
iſt nichts bekannt geworden. 

Der langarmige Tarantelſkorpion (Phrynus lunatus) vergegenwärtigt die 
andere, ſchon mehr ſpinnenartige Form. Auch hier treten die zweiten Kiefer als lange 
Geißeln auf, das erſte Paar als längere oder kürzere, mehr oder weniger bedornte Arme, 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 44 
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welche in eine einfache Klaue auslaufen. Zwiſchen dem die Kinnladen bildenden Wurzel- 
teil beider Arme ſteht ein beweglicher Kinndorn, die Kieferfühler enden gleichfalls in eine 
einfache Klaue und bergen wahrſcheinlich die Giftdrüſen. Am beinahe nierenförmigen Kopf: 
bruſtſtück verteilen ſich die Augen, wie die vergrößerte Figur zwiſchen den Geißeln anzeigt. 

Dadurch, daß der elfgliederige Hinterleib vorn eingeſchnürt iſt, entſteht die Spinnenähnlich⸗ 
keit in der Körpertracht. Die Phrynen atmen jedoch gleichfalls durch Lungen, welche an 
der Bauchwurzel in vier Luftlöcher münden, und die Weibchen gebären lebendige Junge, 
wodurch ſich die nähere Verwandtſchaft mit den Skorpionen bekundet. Bei der hier ab- 
gebildeten fahl braungelben Art, welche in Surinam lebt, iſt der Schenkelteil der Scheren— 
arme bedeutend länger als der entſprechende an den Beinen und unbewehrt, der Schienen— 
teil faſt ebenſo lang und vor der Spitze mit drei ſehr langen Dornen verſehen. Un⸗ 
begreiflicherweiſe bildet Gervais dieſe Art unter dem Namen Phrynus reniformis ab 

und verweiſt dabei auf eine andere Abbildung von Herbſt, welche aber bewehrte Arme 
hat und der ſeinigen nicht im entfernteſten ähnlich ſieht. Unſere Art wurde 1872 lebend 
in der Schrammſchen Farbenfabrik bei Offenbach aufgefunden, wohin ſie aus San Domingo 
mit Blauholz eingeſchleppt worden war. Die anderen Arten unterſcheiden ſich hauptſächlich 
durch die Bildung der kürzeren, ſtärker bedornten Arme der Kiefertaſter und erſcheinen der 
kräftigen Dornen wegen noch drohender. Der Zahl nach ſind es etwa 20, die man auf 
vier Gattungen verteilt hat. | 

Die Phryniden und Telyphoniden hat man mit den fühlerartig verlängerten Border: 
beinen, den Klauenkiefern und dem 11—12gliederigen Hinterleib als gemeinſamen Merk⸗ 
malen zu einer Ordnung, den Skorpionſpinnen oder Geißelſkorpionen (Pedi— 
palpi), zuſammengefaßt. 

Wenn die bisher beſprochenen Spinnentiere faſt ausſchließlich nur dem Südländer 
und den Bewohnern heißer Erdſtriche im Freien zu Geſicht kommen und als Nachtwandler 
auch dieſen nur ausnahmsweiſe und zufällig, ſo bilden die jetzt zu beſprechenden, weniger 

verſteckt lebenden die über die gemäßigten Erdgürtel und über ganz Amerika ausgebreitete 
Familie (Ordnung) der Afterſpinnen (Phalangidae oder Opiliones). Die ungemein 
lang- und dünnbeinigen Tiere, welche in Deutſchland nicht minder wie in den nördlichen 
und ſüdlichen Teilen Europas und in Nordamerika ihren kleinen eirunden und gegliederten 
Leib in der Schwebe tragen, wenn ſie an einem Baumſtamm, einer Mauer, auf dem Boden 

entlang kriechen, denſelben aber mit dem Bauche auflegen, wenn ſie mit lang ausgeſtreckten 
Beinen der Ruhe pflegen, kennt jedermann, wenn nicht unter dieſem, ſo doch unter jenem 
Namen, wie Weberknecht, Kanker, Schneider, Schuſter, Geiſt, Tod, Faucheur 
der Franzoſen, und anderen. Die Buben erzählen ſich von ihnen, daß der Rumpf ſüß ſchmecke 
wie eine Nuß, und es fehlt nicht an lüſternen, welche den Verſuch machen und ihren Kame⸗ 
raden die Verſicherung geben, daß die Sache ihre Richtigkeit habe. Dabei erfahren ſie auch, 
daß die langen, dünnen Beine vom fleiſchigen Hüftteil ſehr leicht abfallen und ftunden- 

lang nachher noch krampfhaft zucken, als wenn immer noch Leben in ihnen wäre. Man 
ſieht die Tiere bei Tage in dunkeln Winkeln der Häuſer, aber auch draußen im Freien 
allerwärts und eben nicht ſehr verſteckt ſitzen, ſich auch träge wie auf Stelzen fortbewegen; 
doch erſt mit anbrechender Nacht erwachen ſie aus ihren Träumereien, treiben allerlei Kurz⸗ 
weil, ſich gegenſeitig neckend, mit den Beinen ineinander verſtrickend, eins das andere von 
ſeinem Platze herabwerfend, hauptſächlich aber ſuchen ſie jetzt kleinere Inſekten und Spinnen 
zur Nahrung auf. Wie eine Katze ſpringt der Schneider auf die Beute und verarbeitet ſie 
ſchnell mit ſeinen Mundteilen. Nach Gödarts Anſicht dauert es drei Jahre, bevor die aus 
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den weißen Eierchen entſchlüpften Weberknechte ihre vollkommene Größe, und zwar unter 
wiederholten Häutungen, erlangt haben. Die Kälte ſcheint ſie wenig zu beläſtigen, denn 
man findet ſie hoch oben auf den Bergen, ja in den Schweizer Alpen beobachtete man den 
Eis⸗Kanker (Opilio glacialis) in einer Höhe von 3344 m. Die Tiere wurden früher 
mit den vorherbeſprochenen unter dem Gattungsnamen Phalangium vereinigt, ſpäter trennte 
man ſie, die einen unter Beibehaltung des Namens, die anderen unter dem Gattungsnamen 
Opilio, welcher in neueren Zeiten nicht für ausreichend befunden wurde, und für gewiſſe 
Arten noch andere neben ſich erhielt. Die Weberknechte, für die wir den Herbſtſchen 
Namen Opilio feſthalten wollen, ſtimmen in folgenden Merkmalen überein. Strahlenförmig 
von den langen Beinen umgeben, zeigt der feiſte Körper, welcher am Kopfbruſtſtück etwas 
uneben iſt, die Eiform, aber nicht immer deutlich die ſechs Ringe am gewölbten Hinter— 
leib. Die Natur hat ihn in manchen Beziehungen etwas ſtiefmütterlich ausgeſtattet: nur 

zwei Augen ſtehen ſo ziemlich in der Mitte des Kopfbruſtſtückes, zwei unter den Hüften 
der hinterſten Beine gelegene Luftlöcher bilden die ein— 
zigen Ausgänge für die Luftröhren, durch welche hier 
das Atmen bewirkt wird. Die dreigliederigen Kieferfühler 
hängen vor der Mundöffnung herunter und endigen in 
eine kleine Schere; die Kiefertaſter beſtehen aus ſechs 
fadenförmigen, nicht bedornten Gliedern, von denen 
das erſte an der Außenſeite der Kieferfühler eingelenkt 

iſt, das letzte in eine feine Kralle ausläuft, wie das bein⸗ 

förmige nächſte Kieferpaar. Dieſes und die echten Beine 
erreichen eine Länge, wie bei keinem zweiten Gliederfüßer, 
und obſchon fie in 10— 15 haarfeine Fußglieder aus: 
gehen, enthalten ſie als Taſtwerkzeuge zahlreiche Nerven, 
wie auch das ſtundenlange Zucken der vom Körper ge— 
trennten Beine beweiſt. Sie alle ſind fleiſchigen Hüften 
angefügt, welche gedrängt hintereinander ſtehen und deren Männchen des krummbeinigen Gony⸗ 
letztes Paar weder durch Dicke, noch durch breiteren Ab- ebtes (Gonziert Joe. , alice 
ſtand voneinander vor den übrigen etwas voraus hat. 

Im inneren Körperbau ſtimmen die Afterſpinnen der Hauptſache nach mit den Spinnen 

überein. Von den zwei Nervenknoten über und unter dem Schlunde verſieht der letztere, 

größere, die Beine und den Hinterleib mit Nervenfäden. Der im Vorderleib gelegene 
Magen ſendet zahlreiche, blindſchlauchartige Fortſätze aus und zwar vom oberen Teile vier 
Reihen kurzer, von den Seiten drei Paar langer, den ganzen Hinterleib durchziehender. 
Das Rückengefäß beſteht aus drei Kammern und geſtattet nur aus ſeinen zugeſpitzten beiden 
Enden dem Blute einen Ausweg. Wie bei allen Gliederſpinnen öffnen ſich auch hier die 

Geſchlechtsteile an der Wurzel des Bauches, und das Männchen beſitzt die Eigentümlichkeit, 
ein zapfenförmiges Organ herausſtülpen zu können, das Weibchen eine lange Legröhre. 
Die Forſcher unterſcheiden etwa 250 Arten und verteilen ſie auf mehr denn 50 Gattungen. 
Das mit obigen volkstümlichen Namen belegte Tier (Fig. 4 auf S. 709) wurde von Linné 
Phalangium opilio, von Herbſt Opilio parietinus genannt, mißt im grauen oder 
graugelben Leibe reichlich 5 mm, trägt an Hüften, Schenkeln und dem Kopfbruſtſtück feine 
Dörnchen und iſt unter anderen Maſſenvertilger der Schildlaus Chermes coceinea auf 
Fichten. Eine ſehr ähnliche Art, von manchen für das Männchen der vorigen gehalten, 
iſt der Opilio (Cerastoma) cornutus, ausgezeichnet durch einen hornartigen Anſatz hinter 
der Scherenwurzel der Kieferfühler. Noch zahlreiche ähnliche Kanker leben in Europa 
und Amerika. 

44 
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Andere Arten, von denen jedoch keine einzige in Europa vorkommt, zeichnen ſich durch 
abgerückte Hinterbeine mit verdickten Schenkeln, breitgedrückte Taſter ohne Stachelborſten 
und durch einen gegen den viereckigen Vorderleib ſehr in den Hintergrund tretenden, kleinen 
Hinterleib aus. Sie gehören der Gattung Cosmetus und einigen zunächſt verwandten an. 

Die ſonderbarſten Familienglieder weiſt aber Südamerika in der Gattung Gonyleptes 
auf, wie der umſtehend abgebildete Gonyleptes curvipes beweiſt. Dieſes „Krummbein“ iſt 
im braunroten Rumpfe ein faſt ganz hartſchaliges Kopfbruſtſtück; denn der Hinterleib wird 

von dieſem ſo ziemlich vollſtändig bedeckt; dichte, lichtgelbe Körnchen und zwei Dörnchen auf 
dem Augenhügel in Form einer Gabel machen die Oberfläche rauh und bunt zugleich. Wie 
bei allen Gattungsgenoſſen treten die verlängerten Hinterbeine weit auseinander, kommen 

aus ſtark verdickten Hüften und tragen kräftige Dornen, jedoch nur beim Männchen. Das 
Weibchen läßt kaum eine Spur davon erkennen, dafür aber einige Ringe des Hinterleibes 
mit dornigen Warzen. Das „Krummbein“ iſt in Braſilien und Chile zu Hauſe, doch ſcheinen 
die zahlreichen Gattungsgenoſſen ein nicht eben ausgedehntes Verbreitungsgebiet zu haben 
und vertreten in demſelben durch ihre Lebensweiſe unſere Weberknechte, jedoch ſeltener in 
den Häuſern vorkommend wie dieſe. Als nächtliche Tiere halten ſie ſich bei Tage hinter 

Baumrinde, unter gefällten Stämmen, in Erdlöchern und ähnlichen Verſtecken der Finſter⸗ 
linge auf, wo ſie auch andere Geſinnungsgenoſſen finden, welche ihnen zur Nahrung dienen. 

Man trifft ſie daſelbſt zu kleineren Geſellſchaften vereinigt, ſo daß auch ſie einen gewiſſen 
Geſelligkeitstrieb an den Tag legen. 

Zweite Ordnung. 

Die Webſpinnen, echten Spinnen (Araneina). 

Das tückiſche Lauern auf Beute in einem verborgenen Hinterhalt und das gegen 
ſeitige Befeinden, beſonders der Weibchen und Männchen, welches ſprichwörtlich geworden 
iſt, ſo daß „ſpinnefeind“ den höchſten Grad der Leidenſchaft zwiſchen zwei Menſchen an— 
deutet, charakteriſieren jene kleinen Finſterlinge, welche man Spinnen nennt. Dieſe beiden 
Charakterzüge ſo wenig wie ihre äußere Erſcheinung können ſie dem Menſchen lieb und 
wert machen. Man flieht und verabſcheut ſie vielmehr, jedoch mit Unrecht und aus Vor— 
urteil. Wenn ich jetzt verſuche, als ihr Lobredner aufzutreten, ſo werde ich zum Teil nur 
dem Grundſatz gerecht, welchen mich meine unvergeßliche Großmutter lehrte, als ich noch 
ein Knabe war. Dieſelbe ging von der Anſicht aus, daß man dem Menſchen und vor 
allem dem Kinde jede unbegründete und darum alberne Furcht vor Ammenmärchen und 
beſonders auch vor dem kleinen Geziefer nicht nur durch Belehrung, ſondern auch durch 
das Beiſpiel benehmen müſſe. Als ſie einſt mein Entſetzen und die Außerung desſelben 
nach Kinderart bemerkte, welches eine am äußerſten Zipfel meines langen Hausrockes 
ſitzende, feiſte Kreuzſpinne hervorgerufen hatte, ſchalt fie mich nicht nur tüchtig aus, jon- 
dern ſuchte mir zugleich das Thörichte meines Benehmens begreiflich zu machen. Sie nahm 
eins dieſer Tiere, die ſich an der einen, rebenumrankten Wand des alten, ſchon einmal 
erwähnten Pfarrhauſes zahlreich angeſiedelt hatten, in ihre Hand, um mir ſeine Unſchäd— 
lichkeit darzuthun, wies mich auf das kunſtvolle Neſt desſelben und auf ſeine Jagd nach 
läſtigen, den reifen Trauben ſpäter nachteiligen Fliegen hin und ſetzte es dann wieder an 
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ſeinen Platz. Möchten doch alle Erzieher und Erzieherinnen in dieſem Sinne wirken, und 
die aus Albernheit und Unkenntnis nervenüberreizten Naturen, welche beim Anblick einer 
Raupe, eines Maikäfers ꝛc. in Krämpfe fallen wollen, würden ſeltener ſein, als ſie heutiges— 
tags leider noch ſind! | 

Trotz ihrer rauhen und abſtoßenden Außenſeite, trotz einiger unangenehmer Eigen: 
ſchaften, mit denen ſie jedoch den Menſchen keineswegs zu nahe treten, bieten die Spinnen 
nicht weniger im Körperbau, als in ihren Lebenseinrichtungen des Intereſſanten genug, 
um ſie der Beobachtung wert und den übrigen Gliederfüßern ebenbürtig erſcheinen zu 
laſſen, was ſelbſt ſchon von den Alten anerkannt worden iſt. Nach einer griechiſchen Sage 

hatte Arachne, die Tochter des Purpurfärbers Idmon, von Pallas-Athene die Kunſt des 
Webens erlernt und ſich erkühnt, ihrer göttlichen Lehrmeiſterin einen Wettſtreit anzubieten. 
Umſonſt mahnte die Göttin in Geſtalt einer alten Frau davon ab. Der Wettſtreit be— 

gann, und Arachne fertigte ein kunſtreiches Gewebe, welches die Liebesgeſchichten der Götter 
darſtellte. Athene, hierüber erzürnt, zerriß das Gewebe, und Arachne in ihrer Verzweif— 
lung erhing ſich. Die Göttin gab ihr zwar das Leben zurück, aber in der Geſtalt — der 
Spinne, damit ſie nach Belieben hängen könne. König Salomo empfahl ſeinen Hofleuten 
die Spinne als ein Vorbild des Fleißes, des Kunſtſinnes, der Klugheit, Enthaltſamkeit 
und Tugend. Auch Ariſtoteles, der älteſte Naturforſcher, ſchenkte den Spinnen ſeine 
Aufmerkſamkeit und erzählt von ihrer Entſtehung, Ernährung, Paarung, ihren Geweben 
und Feinden. Es ſei ein Zeichen von Trübſinn, Weichlichkeit und Schwäche, ſchrieb Moufet 
im Jahre 1634, die Spinne zu verabſcheuen, und eine nicht geringe Geiſteskrankheit, ihre 
ſchönen Werke zu verachten und vor dem Anblick einer ſo geſchickten Weberin zu ſchaudern. 

Der äußere Bau iſt ſo weit bekannt, daß jedermann beim Anblick der acht Beine, 

des in einen Vorder- und Hinterleib zerlegten, nicht weiter gegliederten Körpers eine 
Spinne vor ſich zu haben gewiß iſt. Auf der Oberſeite des Kopfbruſtſtückes ſtehen gleich 
gefaßten Perlen die einfachen Augen. Man hat auf ihre Anzahl, gegenſeitige Stellung, 
Entfernung, Größe und Richtung genau zu achten, wenn man die vielen Gattungen unter— 
ſcheiden will. Die Zahl der Augen beträgt bei den meiſten Spinnen acht, es kommen 
jedoch auch ſechs, in ſeltenen Fällen zwei und bei einigen Höhlenbewohnern (Anthrobia 
mammuthica, Stelita taenaria, Hadites tegenarioides) gar keine vor. Die Kieferfühler 
beſtehen aus einem kräftigen, an der Innenſeite gefurchten Grundglied und einem klauen— 

förmigen, einſchlagbaren Endglied, welches gleich dem Giftzahn der Schlangen durchbohrt iſt. 
Zwei Giftdrüſen in Form länglicher Blindſchläuche (ſiehe Fig. 6, S. 694) ergießen beim 
Biſſe mit jenen Klauen eine ſcharfe Flüſſigkeit in die Wunde. Die Kiefertaſter beſtehen aus 

ſechs Gliedern und bilden in ihrem Grundteil, wie bei den Skorpionen, den Unterkiefer 
ſelbſt. An dieſen Taſtern kommt die eine Eigentümlichkeit der ganzen Ordnung zur Ent— 
wickelung. Beim Weibchen enden ſie ſtets in eine gezahnte oder ungezahnte Kralle, nur 
ſehr ſelten beim Männchen, wo ſich das Endglied vielmehr allmählich kolbenartig verdickt 
und mit einer halb durchſichtigen Flüſſigkeit im Inneren erfüllt. Nach der vorletzten Häu— 
tung entſtehen hier die verſchieden geftalteten Übertragungswerkzeuge des Samens und 
treten nach der letzten durch Spaltung der äußeren Haut zu Tage. An dieſer Umwand— 

lung nimmt das vorhergehende Glied durch Anſatz von Borſten, Stacheln, Zähnchen und 
anderen hornigen Gebilden mehr oder weniger Teil. Welche Bewandtnis es mit dem eben 
genannten Werkzeug hat, wird gleich gezeigt werden. Das nächſte Kieferpaar endigt wie 
die eigentlichen Beine in zwei kammartig gezahnte Klauen, nimmt auch im übrigen voll— 
kommen die Geſtalt jener und Teilung in ſieben Glieder an, ſo daß man es als Beine 
bezeichnet und den Spinnen ohne weiteres acht Bewegungswerkzeuge zuſpricht. Wie ſich 
aus Figur 7 ergibt, ſteht am Grunde der beiden großen noch eine ebenſo gebildete kleinere, 
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die ſogenannte Vor- oder Afterklaue; welche nur gewiſſen Spinnen fehlt. Am Grunde 
des durch ein kurzes Stielchen mit der vorderen Körperhälfte zuſammenhängenden Hinter— 

leibes befinden ſich zwiſchen den Luftlöchern für die Lungenſäcke die Geſchlechtsöffnungen, 
welche bei den Weibchen als Querſpalte die queren Luftlöcher miteinander zu verbinden 

pflegen. 
Unmittelbar vor dem etwas röhrenförmigen After tritt in dem wunderbaren Spinn⸗ 

werkzeug die zweite Eigentümlichkeit der ganzen Ordnung auf. In ſehr mannigfaltig 
geformten, zwiſchen den Eingeweiden verſchiedenartig gelagerten Drüſen, deren es nach 
von Siebold fünferlei gibt, entwickelt ſich eine Flüſſigkeit, welche unter Zutritt der Luft 
zu einem zähen, trockenen oder klebrigen Faden, wohl auch zu einer Art von Firnis erhärtet, 

Kreuzſpinne (Epeira diadema): 1) Weibchen, 2) Männchen, 3) einzelnes Spinnröhrchen, 4) Spinnwarzen, 5) Kiefer: 
klauen und Augen, 6) aufgeſchnittener linker Kieferfühler, um den Eintritt in die Giftdrüſe zu zeigen, 7) äußere Spitze eines 

Fußes. 3—7 ſtark vergrößert. 

in ähnlicher Weiſe wie der aus der Unterlippe der Schmetterlingsraupen heraustretende 
Seidenfaden. Hier kommt aber der Spinnſtoff aus zahlreichen mikroſkopiſchen Löcherchen, 

mit denen die ſogenannten Spinnwarzen (Fig. 4) wie ein Sieb überſät ſind. Meiſt finden 

ſich ſechs ſolcher Warzen und zwar paarweiſe, zwei vorn, zwei hinten und die beiden letzten 
ſeitwärts, aber auch weniger an Zahl und verſchieden an Geſtalt vor; durch die Muskel— 

kraft können fie vor- und rückwärts, ein- und auswärts gewendet, hervorgepreßt und ein: 
gezogen werden. Bei manchen Spinnen gibt es ein Paar mehrgliederige, wie Schwänzchen 
über die Leibesſpitze hinausſtehende Spinnwarzen, welche wahrſcheinlich bei der Anordnung 
der Fäden eine Rolle ſpielen, aber ſelbſt keine von ſich geben. Die wahren, eigentlichen, 
kegelförmigen oder cylindriſchen Spinnwarzen beſtehen aus einem größeren unteren, von 

einem Hornring umfaßten und behaarten Teile und einer etwas gewölbten Oberfläche, 
die wie eine Bürſte mit einer großen Menge eigentümlich geformter Spitzen, den Spinn⸗ 
borſten oder Spinnröhren, beſetzt ſind. Dieſelben ſtehen häufig in ſich einſchließenden 
Ringen oder auch unregelmäßig, die größeren mehr vereinzelt, und bilden die Ausgänge 
für die Spinndrüſen, „das Sieb“. Wie ſie in Weite und Anordnung abwechſeln, ſo auch 
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in der Anzahl nicht nur bei den verſchiedenen Spinnenarten, ſondern auch an den ver— 
ſchiedenen Warzen einer und derſelben Art. Man findet in den Büchern nach Neaumurs 
Berechnung, welche ſich auf die irrige Annahme der Gleichheit aller Warzen gründet, die 
Anzahl viel zu hoch angegeben. Nach Blackwalls Unterſuchungen erreicht ſie bei Kreuz— 
ſpinnen in ungefähr 1000 ihre größte Summe; Tegenaria hat nur 400, Pardosa saccata 
nicht volle 300, Segestria senoculata kaum 100, und manche kleinere Art noch weniger. 
Auch darf man nicht meinen, daß bei Bereitung eines Fadens ſtets alle Spinnröhren in 

Thätigkeit ſind; die Spinne hat es vielmehr in ihrer Gewalt, einzelne oder mehrere der— 
ſelben wirken zu laſſen, je nachdem der Faden dieſem oder jenem Zwecke dient. 

Die Chitinbedeckung des Spinnenkörpers zeigt ſehr verſchiedene Härtengrade, bei 
unſeren heimiſchen Arten im allgemeinen mehr Weichheit als bei manchen ausländiſchen, 
unter welchen ſehr hartſchalige vorkommen; immer aber ſind die Rückenplatte und das 
Bruſtbein nächſt den Klauen das Feſteſte am ganzen Körper. Ein dünnes oder dichtes 
Kleid längerer und borſtiger oder kürzerer, ſamtartiger Haare, bisweilen auch Stacheln, 
bedecken die Oberfläche und tragen oft nicht wenig zum abſchreckenden Ausſehen der Spinne 
bei. Die durchſchnittlich düſteren, jedoch auch nicht ſelten lichteren und bunten Farben 
und Zeichnungen eignen ſich wenig zu Unterſcheidungsmerkmalen, weil ſie bei einer und 
derſelben Art, beſonders je nach dem Alter, ſehr unbeſtändig auftreten. 

Was den inneren Bau anlangt, ſo ſei nur in der Kürze noch folgendes bemerkt. 
Über dem Schlunde liegt das aus zwei Nervenknoten verſchmolzene Hauptganglion, welches 
Fäden nach den Augen und Kieferfühlern entſendet. Das Bauchmark beſteht aus vier 
Knoten, welche die übrigen Gliedmaßen verſorgen und zwei größere Fäden nach dem Hinter— 
leib abgeben, die ſich um Eingeweide, Geſchlechtsteile und Atemwerkzeuge ausbreiten. 
Dieſe letzteren geſtalten ſich mannigfaltiger als man urſprünglich annahm, und bei den 
verſchiedenen Arten immer wieder anders, ſo daß eine Einteilung in Lungenſpinnen und 
Tracheenſpinnen, wie ſie Latreille anfangs vorſchlug, unhaltbar geworden iſt. In den 
meiſten Fällen finden ſich neben den Lungen auch noch Luftröhren, weshalb man geneigt 
iſt, jene als beſondere Umgeſtaltungen dieſer anzuſehen und mit dem Namen der „Fächer— 
tracheen“ zu bezeichnen. Dieſelben öffnen ſich vorn am Bauche in zwei ſchrägen Schlitzen, 
deren Vorderrand wulſtig verdickt iſt. Beide Fächertracheen ſind durch ein Band verbun— 
den, an welches ſich Muskeln anſetzen. Die Buſchſpinnen haben noch ein zweites Lungen— 
paar, deren Ausgänge hinter dem erſten Paare liegen, während bei allen übrigen Spinnen 
außer dem erſten Paare noch Luftröhren vorkommen, welche entweder ohne Veräſtelungen 
bis in die äußerſten Enden des Körpers, in die Beine, Kiefer, Taſter, Muskeln büſchel— 
artig einlaufen, oder baumartig veräſtelt bei den Thomiſiden, und ſich in zwei getrennten 
Luftlöchern, häufiger jedoch in einer gemeinſamen Querſpalte, vor den Spinnwarzen nach 
außen öffnen. 

Als von Kerfen jeglicher Art lebende Raubtiere können die Spinnen ſo wenig wie 
andere Räuber geſellig verkehren, ſondern müſſen ſich vereinzeln und unter Umſtänden 
einander bekriegen. Livingſtone fand zwar in Südafrika eine Art in zahlreicher Geſell— 
ſchaft und ihre Neſter in ſo bedeutender Menge beiſammen, daß das Geſpinſt einen Baum— 

ſtamm, oder die Zweige einer Hecke vollkommen unſichtbar machte. Auch Darwin erzählt 
von einer großen, ſchwarzen Kreuzſpinne mit rubinroten Flecken auf dem Rücken, welche 
in bedeutender Anzahl nahe bei Santa FE Bajada in den La Plata-Staaten geſellig lebe, 
indem ſie, wie alle Kreuzſpinnen, ihr Neſt ſenkrecht baue, in einer Entfernung von etwa 
63 cm eine zweite das ihrige ꝛc., aber alle dasſelbe an gewiſſe gemeinſame Fäden von 
großer Länge anlegen. Auf dieſe Weiſe fand Darwin die Spitzen einiger großen Ge— 
büſche von ihren vereinigten Netzen umgeben und konnte dabei ſeine Verwunderung über 
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dieſes, von Spinnen nicht zu erwartende freundnachbarliche Beiſammenſein nicht unter⸗ 

drücken. Wenn man indeſſen bedenkt, daß in jenen an Kerfen reichen Gegenden die 
Spinnen auch bei engerem Zuſammenwohnen vor dem Hungertod geſichert ſind, und daß 
ſich bei uns zu Lande an günſtigen Stellen die Neſter anderer Arten bisweilen auch ſehr 
anhäufen, ſo braucht in dieſer Erſcheinung noch nicht einmal eine Ausnahme von der 
neidiſchen Spinnennatur erkannt zu werden. 

Die Spinne gehört zu den armen Webern und arbeitet wie dieſe, um ſich den Lebens⸗ 
unterhalt zu erwerben, muß aber mit dem Rohſtoff ſparſam zu Werke gehen, weil dieſer 
ihr bei guter Koſt reichlich, bei kärglicher nur ſehr ſparſam zufließt und der Faden, der 
einmal aus dem Leibe heraus iſt, nicht wieder in denſelben zurückgezogen werden kann. 
Manchmal möchte es zwar ſo ſcheinen, wenn ſie nämlich an einem Faden in die Höhe 
klettert, und dieſer dabei immer kürzer wird, allein ſie wickelt ihn nur auf und nimmt 
ihn an den Beinen mit ſich fort. Wie von den verſchiedenen Weſpen eine jede die Bau⸗ 
kunſt in anderer Weiſe betreibt, ſo und noch weit mehr gehen die Spinnen in Bezug auf 
ihre Webereien auseinander. Die einen, wie die allbekannte Kreuzſpinne, fertigen ein Rad, 
die anderen, wie die gemeine Hausſpinne, dichtere Gewebe, noch andere Röhren, Säcke ꝛc. 

an, und man hat ihnen hiernach Namen wie Rad-, Veit, Sad-, Röhrenſpinnen und andere 
beigelegt. Neben ſolchen Spinnen gibt es aber zahlreiche andere, welche gar keine Fall⸗ 
ſtricke auswerfen, um ihre Beute damit zu fangen, ſondern frei an geeigneten Ortlich— 
keiten derſelben auflauern und gewiſſermaßen in ehrlicherem Räuberhandwerk durch Nach⸗ 

laufen oder im Sprunge ihr Schlachtopfer erhaſchen. Eine andere Anwendung, welche 
die Spinnen von ihrem Spinnvermögen machen, beſteht darin, daß ſie ſich an den Fäden 
herablaſſen und ſie ſomit als Mittel zu einer Ortsveränderung verwerten; ja, manche 
Arten fliegen an ihnen an ſchönen Herbſttagen weit fort durch die Luft, wovon ſpäter 
noch einige Worte. Alle aber ohne Ausnahme, ſofern ſie Weibchen ſind, verwenden den 
Spinnſtoff zum Schutze der Eier, weil fie, die ſonſt grauſamen Geſchöpfe, in der Mutter 
liebe den zärtlichſten Kerfen nicht nur nicht nachſtehen, ſondern in dieſer Hinſicht als 
wahres Muſter aufgeſtellt werden können. Menge, welcher das Eierlegen in zwei Fällen 
genauer beobachtete, ſchildert es der Hauptſache nach in folgender Weiſe. Wenn eine 
Mutter fühlt, daß ihre Zeit gekommen iſt, ſo bereitet ſie ein halbrundes Neſtchen aus 
Fäden, entweder frei liegend, wie die Laufſpinnen, oder an dem Gewebe, oder an einem 
anderen ihr geeignet erſcheinenden Orte. Wenn das Neſtchen fertig iſt, legt ſie ſich mit 

dem Hinterleib über dasſelbe, und alsbald dringen die Eier aus der Scheidenöffnung 

am Grunde jenes wie in einem Guſſe hervor, ein rundliches Häuflein bildend. Nach wenigen 
Augenblicken der Ruhe zieht ſie einige Fäden, doch merkt man den unſicheren Bewegungen 
hierbei an, daß es noch nicht in ihrer Abſicht liegt, die ſchützende Decke über das Ganze 
zu weben, daß ſie vielmehr noch andere wichtige Dinge vorhabe. Plötzlich legt ſie den 
Bauch wieder über die Eier und überſchüttet ſie aus der Scheidenſpalte mit einer klaren 
Flüſſigkeit, welche ſogleich von den Eiern aufgeſogen wird, ohne das Gewebe zu benetzen. 
Der Körperinhalt der Eier hat ſich hierdurch auf einmal ſo vergrößert, daß dieſelben nicht 
mehr Platz im Leibe der Mutter haben würden. Menge iſt der Anſicht, daß die Flüſſig⸗ 

keit aus den um dieſe Zeit ſtark ausgedehnten Samentaſchen komme, mit dem männlichen 
Samen vermiſcht ſei und auf dieſe Weiſe erſt die eigentliche Befruchtung bewirkt werde. 
Zunächſt bleibt die Spinne regungslos und abgemattet über den Eiern liegen, dann aber 
ſchließt ſie durch ein Geſpinſt das Neſtchen vollſtändig. Dieſe ſchützende Hülle iſt nur ein⸗ 
fach, aber ſehr dicht bei den Laufſpinnen, beſteht aus zwei in der Mitte loſe zuſammen⸗ 
hängenden Halbkugeln und wird, durch einige Fädchen unterhalb des Leibes befeſtigt, von 
der Mutter mit umhergetragen; nur wenige graben eine Erdhöhlung, in welcher ſie bis 
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zum Ausſchlüpfen der Jungen zubringen. Auch mehrere Arten der Netzſpinnen fertigen 
kugelrunde Eierneſtchen an, welche ſie an einen ſicheren Ort aufhängen und bewachen, 
oder mit ſich herumtragen. Alle dieſe werden vorzugsweiſe mitten im Sommer gelegt 
und ſchlüpfen, begünſtigt von Wärme und Feuchtigkeit der Luft, nach 3 oder 4 Wochen 
aus. Die Springſpinnen, Sad:, Trichter- und Radſpinnen legen ihre Eier größtenteils 
im Spätſommer und bringen das meiſt flach gewölbte, auch halbrunde Neſtchen zur Über— 
winterung an geſchützte Stellen. Von dieſen Spinnen überwintern ausnahmsweiſe einzelne, 

die ihren Lebenszweck noch nicht erreicht haben, während von den anderen die noch nicht 

erwachſene Brut an den gewöhnlichen Verſtecken den Winter in Erſtarrung zubringt. 
Degeer, welcher das Ausſchlüpfen der Eier beobachtete, hatte nicht Unrecht, wenn 

er meinte, die Eiſchale ſei die erſte Haut der jungen Spinne und das Ausſchlüpfen aus 
dem Ei deren erſte Häutung; denn mit der Entwickelung des Embryos iſt zuletzt der In— 
halt des Eies und ſeine Schale die kleine Spinne ſelbſt. Sie kann ſich aber noch nicht 
rühren, weil ſie von der umſchließenden Eihaut beengt wird. Dieſe reißt zuletzt auf dem 
vorderen Rückenteil durch wiederholtes Zuſammenziehen und Ausdehnen, und der mit einer 

neuen Haut überzogene Kopf nebſt den Augen wird ſichtbar, bald nachher der ganze Vorder— 
körper ſamt den Beinen, bis zuletzt durch fortgeſetzte Erweiterung des Riſſes ſich auch der 
Hinterleib befreit. Er umſchließt den noch übrigen Eidotter. Die neugeborne Spinne iſt 
noch ſchwach und ſtarr, ſtreckt ihre Beine und Taſter von ſich, bewegt ſich aber ſonſt nur 
wenig und kann weder ſpinnen, noch freſſen; denn die Werkzeuge dazu ſind mit Haut 
überzogen; ſonſt vollſtändig entwickelt, kann ſie ihre Wiege nicht eher verlaſſen und der 
Nahrung nachgehen, bis ſie eine vollſtändige Häutung beſtanden hat, welche nach einigen, 
höchſtens 8 Tagen erfolgt und von dem größeren oder geringeren Wärmegrad in der 
Luft abhängt. Bis zu dieſer letzten Arbeit, welche ihr das volle Leben geben ſoll, liegt 
ſie unbeweglich mit ausgeſtreckten Beinen. Jetzt zieht ſie das Kleid aus und ruht kurze 
Zeit, um die dabei aufgewandten Kräfte wieder zu ſammeln. Einige Stunden ſpäter 

ſpaziert ſie munter umher, ſpinnt Fäden und beginnt ihr Räuberhandwerk. Unter wieder— 
holten Häutungen wachſen die Spinnen nun ziemlich raſch, wenn nicht der Winter einen 
Stillſtand gebietet. Wie oft das Kleid gewechſelt wird, läßt ſich ſchwer ermitteln, weil 
ſichere Beobachtungen nur an gefangenen Spinnen angeſtellt werden können, die meiſten 
aber in der Gefangenſchaft bei der reichlichſten Nahrung zu Grunde gehen, wenn ſie die— 
ſelbe nicht genau in der Weiſe erlangen können, wie es einer jeden ihrer Natur nach in 
der Freiheit beliebt. Im allgemeinen nimmt man an, daß mit der vierten Häutung das 
Wachstum vollendet ſei, alſo auch die Wiedererzeugung einzelner verloren gegangener 
Glieder ein Ende nehme. 

Der eigentliche Hergang bei der Begattung iſt gleichfalls noch nicht vollkommen auf— 

geklärt. Die auf Beobachtungen gegründeten Ermittelungen beſtehen der Hauptſache nach 
in Folgendem. Wenn ſich das Männchen begatten will, ſo nähert es ſich mit großer Vor— 
ſicht und ſehr allmählich dem Weibchen, um zu prüfen, ob dieſes ſeine Liebkoſungen freund— 
lich annehme oder ſeine Perſon als fetten Biſſen anſehen und verſpeiſen möchte. Dadurch, 
daß es ſich mit dem Bauche nach oben gekehrt aufhängt, gibt das Weibchen ſeine freund— 
lichen Geſinnungen zu erkennen, infolgedeſſen das Männchen herankommt und ſchnell 
hintereinander abwechſelnd mit den beiden Spitzen ſeiner Taſter, der bei den verſchie— 
denen Arten verſchieden geſtalteten „Samenüberträger“, die weibliche Scheide am Grunde 
des Bauches berührt; dabei ſchwellen die Taſterſpitzen merklich an. Dieſe Thätigkeit, während 
welcher beide Teile meiſt auf nichts in ihrer Umgebung achten, wird in kurzen Zwiſchen— 
räumen mehrmals wiederholt, dann aber entfernt ſich das Männchen ſchleunigſt, um nicht 
das Opfer ſeiner Dame zu werden. So wurde der Hergang bei Rad- und Neſtſpinnen 
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wahrgenommen, nicht aber, daß das Männchen mit ſeinen Taſterſpitzen nach der Wurzel 
ſeines Bauches faſſe, um ſie von dort mit Samenflüſſigkeit zu verſorgen. Darum ſtellte 
man die Anſicht auf, daß ſich an letzterer Stelle gar kein Ausgang fände, vielmehr die 
wenig gewundenen Samenſchläuche im Bauche innerlich mit den Kiefertaſterſpitzen in 

Verbindung ſtänden. Indes verhält ſich die Sache doch anders, und die männliche Ge⸗ 
ſchlechtsösffnung fehlt an der Bauchwurzel nicht. 

Man kennt zur Zeit einige tauſend Spinnen, welche über die ganze Erde verbreitet 

ſind und in einzelnen Arten (Lycosa blanda, Melanophora blanda und anderen) bis 

gegen 3125 m hoch über dem Meere vorkommen, trotzdem aber in den heißen Erdſtrichen 
ſich wohler befinden als in den kälteren, wie die Mannigfaltigkeit an zum Teil großen 
und ſchönen Spinnen in den wärmeren Ländern beweiſt. Entſchieden erreicht die Zahl 
der bekannten und benannten Arten bei weitem noch nicht die der in Wirklichkeit lebenden, 
und die verſchiedenen Zeitſchriften bringen in neuerer Zeit wieder neue Arten, ſeitdem 
ſich die Liebhaber dieſer intereſſanten Geſchöpfe gemehrt haben. Auch ſind die Überreſte 
ausgeſtorbener Spinnen im Bernſtein nicht unbedeutend. 

Die größten aller Spinnen, welche im Leibe bis 5 em und darüber meſſen, wenn ſie 
ihre dicken, dicht behaarten Beine ausſtrecken aber einen Längenraum von 18 em aus⸗ 
füllen, leben nur in den heißen Ländern beider Erdhälften, ſind unter den Namen der 
Vogel-, Buſch- oder Würgſpinnen (Mygale) bekannt und übel berüchtigt, weil ihnen 
Frau Merian, Paliſot de Beauvois und andere das Würgen und Auffreſſen kleiner 
Vögel, wie Kolibris, nachſagten. Andere Forſcher haben dieſe nicht wegzuleugnende That⸗ 
ſache in Abrede geſtellt. Bates lernte eine dieſer Spinnen, von welcher er unentſchieden 
läßt, ob es die gemeine Vogelſpinne oder eine andere von den zahlreichen, einander ſehr 
ähnlichen Mygale-Arten geweſen ſei, bei der in Frage geſtellten Beſchäftigung näher kennen. 
Über einer tiefen Spalte eines dicken Baumſtammes war ein feſtes, weißes Gewebe aus⸗ 

geſpannt, in deſſen zerriſſenem unteren Teile zwei kleine Vögel (Finken) hingen. Der 
eine war ſchon tot, der andere, unter dem Körper der Spinne unmittelbar unterhalb der 
Baumſpalte gelegene, dem Verenden nahe. Nachdem Bates jene verjagt hatte, fand er 
das bald in ſeinen Händen ſterbende Vögelchen mit einer ſchmutzigen Flüſſigkeit wie mit 
Speichel bedeckt, „den das Ungeheuer ausſchwitzt“. Nach dieſer Mitteilung und einem unvoll⸗ 
kommenen Holzſchnitt iſt unſere farbige Abbildung: „Gemeine Vogelſpinne“, angefertigt, die 
Spinne jedoch nach einem natürlichen, in Weingeiſt aufbewahrten Exemplar der genannten 
Art (Mygale avicularia) gezeichnet worden. Bates bemerkt ausdrücklich, daß ſeine Be⸗ 
obachtung für die Bewohner Amazoniens, welche dergleichen dort gar nicht ſeltene Spinnen 

Aranhas caranguexeiras (Krebsſpinnen) nennen, neu geweſen ſei. Daß es nicht in der 
Natur vieler Vogelſpinnen liegen könne, ſich von Vögeln zu ernähren, geht aus dem 
Aufenthalt derſelben hervor, welcher fie ſchwerlich mit jenen Luftbewohnern in engere Be- 
rührung kommen läßt; denn die wenigſten Arten leben auf Bäumen und Buſchwerk, ſondern 
in Mauerlöchern, in den Dächern der Häuſer, an deren Wänden man ſie bisweilen zu 
ſehen bekommt, unter Steinen oder in unterirdiſchen Gängen. In letzterer Beziehung 
zeichnet ſich eine ſtarke, braune Art, die Mygale Blondii, welche an den gelben Streifen 
der Beine leicht erkenntlich iſt und in Südamerika lebt, ganz beſonders aus, indem ſie 
ihre ſchief abwärts gehende, ungefähr 63 cm lange Galerie mit ſeidenen Tapeten aus⸗ 
webt und ſich gegen Abend am Eingang derſelben auf die Lauer legt. Erſchreckt weicht 
ſie beim Herannahen ſchwerer Fußtritte in das Innere ihres Ganges zurück. Auch in 
Südafrika ſcheinen die unter Steinen wohnenden Würgſpinnen die Buſchbewohner an 

Menge zu übertreffen. Mit großer Behendigkeit und ſpringend ſuchen ſie den Nachſtellungen 







Gemeine Vogelſpinne. 699 

zu entgehen, wenn man ſie einfangen will, und zeigen ſich immer bereit, ihre ſcharfen 
Kieferklauen in einen ſich nähernden Finger einzuſchlagen. 

Der erſte Berichterſtatter über die von den Braſiliern Nhamdu Guacu genannten 

Buſchſpinnen war Georg Marcgrave, ein geborener Sachſe, welcher 1636 in Begleitung 
des Grafen Johann Moritz von Naſſau-Siegen nach Braſilien ging. Letzterer ward 
nämlich von den Holländern mit bedeutender Heeresmacht dahin entſandt, um deren Er— 
oberungen gegen die Spanier zu behaupten. Marcgrave beſchreibt in den 10 Jahre ſpäter 
und nach abermals 10 Jahren in veränderter Form erſchienenen mediziniſchen (vom Leib— 
arzt Piſo) und naturhiſtoriſchen Veröffentlichungen über Braſilien die Buſchſpinne ſehr 
gut, erwähnt ſodann, daß ſie ſich von Fliegen und anderen Inſekten ernähre, auch lange 
lebe; denn er habe mehrere faſt 2 Jahre in einer Schachtel gehalten, wo ſie ſich zu be— 
ſtimmten Zeiten häuteten; der Balg aber ſtelle eine Spinne dar, indem er nur „unten“ 
geſpalten ſei, wo ſie herauskrieche. Hierbei befindet ſich folgende Anmerkung des Heraus— 
gebers (Johann de Laet): „Ich hatte einſt dieſe Spinne lebend aus Braſilien bekommen 

und verſuchte ſie mit Fliegen zu füttern, ſah ſie aber nie eine freſſen, wohl aber, daß ſie 

allmählich abmagerte und nach einigen Monaten ſtarb; in dem Behälter ſpann ſie nie, 
ſobald ſie aber bei einer Gelegenheit daraus entſchlüpft und in das Fenſter gelangt war, 
fing fie damit an.“ Langs dorf, welcher das Vogelfreſſen der braſiliſchen Krabbenſpinnen, 
Caranguexeiras, leugnet, meint, daß ihr Biß bei Menſchen zwar heftige Entzündungen 
veranlaſſe, was neuerdings Fritſch von den ſüdafrikaniſchen beſtätigt, aber weder gefähr— 
lich noch tödlich ſei. Wie wenig gefürchtet der Umgang mit Buſchſpinnen ſein müſſe, be— 
wieſen Herrn Bates die Kinder einer Indianerfamilie, welche Inſekten für ihn ſammelten. 

Er traf ſie einſt, wie ſie eine große Buſchſpinne gleich einem Hündchen an einem ihr um 
den Leib gebundenen Faden im Hauſe umherführten. Ihn nahm das Wunder, denn er 
hatte ſich nach dem Präparieren der erſten infolge der zwiſchen die Hautfalten ſeiner Finger 
geratenen Borſtenhaare derſelben in einer „eigentümlichen Aufregung befunden, die einen 

faſt raſend machen kann“. 
Im Jahre 1862 ward in einem aus England angekommenen Kohlenſchiff zu Danzig 

eine lebende Mygale avicularia gefunden und dem Oberlehrer Menge übergeben, welcher 
die Spinne faſt ein Jahr am Leben erhielt. Ich gebe ſeine darüber angeſtellten Beobach— 
tungen um ſo lieber, als ſie von einem unſerer tüchtigſten Spinnenforſcher herrühren. Die 
Spinne wurde in ein großes Cylinderglas einquartiert, deſſen Boden vorher mit Baum— 
wolle und Moos und darüber mit Stücken von Fichtenrinde belegt worden war. Sie 
hielt ſich bei Tage meiſt verborgen und ging des Abends, langſam ſchleichend und leiſe 
taſtend, umher. Mit dem Finger oder mit einer Feder berührt, fuhr ſie ſchnell zurück. 
Sie verſuchte an den Glaswänden in die Höhe zu klettern, was ihr aber nicht gelang, 
und deshalb konnte man ihr Gefängnis offen laſſen, ohne ihr Entweichen befürchten zu 
müſſen. Moos und Rinde überſpann ſie allmählich mit einer Decke feiner, weißer Fäden, 
fertigte für ſich aber keine Wohnung. Eine ihr am erſten Tage vorgeworfene Winkel— 
ſpinne (Tegenaria civilis) zerdrückte ſie ſofort mit den Kiefern und zehrte ſie mit Stumpf 
und Stiel auf. Einer zweiten erging es nicht beſſer, von einer Kreuzſpinne wurden die 
Beine und ein Teil des Hinterleibes übriggelaſſen; eine Schmeißfliege und ein Weberknecht 
wurden von der Mygale nicht gewürdigt, dagegen zehrte fie eine Aſſel (Porcellio scaber) 
auf. Über ein kleines, ihr mit Waſſer hingeſetztes Porzellanſchälchen legte ſie ſich mit Bruſt 
und Maul und ſog deſſen Inhalt ein. Am 18. September ward ihr ein Gartenfroſch von 

4 em Länge zugeſellt, an welchem ſie ſich des Abends, ſolange die Beobachtung dauerte, 

nicht vergriffen hatte, am anderen Morgen ward ſie aber noch beim Auffreſſen desſelben 

betroffen, was bereits bis zur Hälfte geſchehen war. Sie zerkaute den Froſch zu einem 
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Brei und verſchluckte ihn mit Haut und Knochen, letztere gab ſie aber in Stücken bis zu 
6,5 mm Länge in ihren Auswürfen wieder von ſich. Bald nachher wurden zwei junge 
Waſſerfröſche, eine junge Kröte und zwei kleine Tritonen zu ihr in das Glas geſetzt, die 
jedoch alle unangefochten blieben. Schlimmer erging es einem kleinen, am 5. Oktober der 
Spinne vorgeworfenen Gartenfroſch. Nach wenig Augenblicken hatte ſie ihn zwiſchen den 

Kiefern und deren Klauen gleich am Anfang des Rückens eingeſchlagen, ſo daß der Kopf 
des armes Wichtes recht trübſelig vorn unter dem Bauche der Spinne hervorſah. Sie 
kaute und ſog daran von morgens 9 Uhr bis abends um dieſelbe Zeit und ließ diesmal 

Knochen, Hinterſchenkel und Eingeweide zurück. Eine kleine graue Kröte, welche anfangs 
munter im Glaſe umherkroch und ſich vergnügt in das mit Waſſer gefüllte Schälchen geſetzt 

hatte, wurde nach einigen Tagen mit angezogenen Beinen und platt einem Rindenſtückchen 
aufgedrücktem Leibe wie tot angetroffen. Beim Herausnehmen erwies ſie ſich dort feſtge⸗ 
ſponnen und infolge einiger Biſſe dem Tode nahe. Wenn ſich die Spinne ſatt gefreſſen 
hatte, ſtreckte ſie alle Beine von ſich, drückte den Bauch platt auf den Boden und blieb 
tagelang in dieſer Stellung liegen, als wäre ſie in tiefen Schlaf verſunken. Sie verzehrte 
noch einen Froſch, mehrere Küchenſchaben, von denen ſie die Hautſtücke wieder entleerte, 
und als keine Fröſche mehr zu erlangen waren, einige Taubenherzen. Wurde ihr mit der 
Pincette eine Schabe oder Fleiſchfliege vorgehalten, ſo wich ſie nicht mehr zurück wie an⸗ 
fangs, ſondern richtete ſich auf, ſo daß ſie faſt auf den Rücken zu liegen kam, ſperrte die 
Kieferklauen auseinander und biß auch einige Male nach der Pincette, während ſie das 
Tier dazwiſchen nicht anrührte. Sie hatte ſich im Januar 1863 die Beugmuskeln der rechten 
Kieferklaue zerriſſen, wenigſtens ſtand dieſe ſeitdem geradeaus und konnte nicht weiter ge— 
braucht werden. Von dieſer Zeit an fraß ſie auch nicht mehr. Die ihr vorgeworfenen 
Hausſpinnen, welche anfangs vor der Buſchſpinne erſchreckt flohen, liefen jetzt ohne Scheu 

um und über ſie hin; ja, ein Männchen erkühnte ſich ſogar, einige Male in eins ihrer 
ausgeſtreckten Beine zu beißen, ſprang jedoch jedesmal ſchnell zurück, was es nicht nötig 
gehabt hätte; denn die Buſchſpinne nahm gar keine Notiz davon. Am 13. Juni ward eins 
von den fünf Jungen eines Grauammerneſtes zu dieſer geſetzt, ſie ließ es aber trotz des 

ſechsmonatigen Faſtens unberührt. Alsbald biß ein Weibchen der Hausſpinne das Vögelchen 
in den Nacken und ſog ſich voll, daß das Blut durch den angeſchwollenen Hinterleib hindurch— 
ſchimmerte. Als es davon ging, ließ ſich in der Vogelhaut eine reichlich 2 mm breite Wunde 
erkennen. Der junge Vogel ſtarb nachher, wie Menge meint, wohl weniger infolge des 
Biſſes als des Mangels an Wärme und Nahrung. Am 28. Juli lag die Buſchſpinne 

wie tot auf dem Rücken, am anderen Morgen aber zeigte ſich eine weſentliche Veränderung; 
der vordere Körperteil hatte ſich verjüngt und ſeine alte Haut abgelegt, welche nur noch 
einen Teil des Hinterleibes umſchloß. Der Balg ſtellte, nachdem ihn die Spinne vollſtändig 
abgeſtreift hatte, bis auf den zerſpaltenen und eingeſchrumpften Hinterleibsteil die Geſtalt 
des ganzen Tieres dar. Kieferfühler wie Hüftglieder der Vorderbeine ſahen ganz weiß aus, 
die frühere bräunliche Behaarung hatte eine ſchwarzbraune Farbe angenommen, fehlte aber 
merkwürdigerweiſe an einigen linienförmigen Stellen, welche einen ganz beſtimmten Ver⸗ 
lauf an den Beinen nahmen: zwei nebeneinander oben an den Schenkeln und eine ſeit— 
wärts, außerdem an jedem Knie und jeder Schiene oberwärts je zwei nebeneinander; ſtatt 

der kranken Kieferklaue zeigte ſich ein zadiger Auswuchs. Da die Spinne faſt 3 Tage 
regungslos dagelegen hatte, wurde ſie als tot in Weingeiſt geſetzt. Als ſie ſich hier etwas 
bewegte, wurde ſie wieder herausgenommen und mit Waſſer abgewaſchen, blieb aber tot. 

Die Vogelſpinne iſt pechſchwarz, rußbraun oder fuchsrot behaart und kupferig rot 
befilzt an den erweiterten und flaͤchgedrückten Endgliedern ihrer Beine. Als Charakter 

der artenreichen, neuerdings vielfach geſpaltenen Gattung Mygale gelten die faſt gleich 
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großen, in Form dicht zuſammengeſtellten acht Augen, die derben, lang und dicht be— 
haarten Beine, deren vorderſtes Paar oft faſt ſo lang wie das längſte hinterſte iſt, und 
beim Männchen die weit hervortretenden, ſchraubenförmig gewundenen Samenüberträger 
ſowie zwei gekrümmte Endhaken am zweiten Schienengliede des vorderſten Beinpaares. 

Die Gattung Mygale nebſt wenigen anderen hat vier Lungenſäcke, alſo auch vier 
Luftlöcher an der Bauchwurzel, nur vier Spinnwarzen, von denen zwei ſehr klein ſind, 
und vorgeſtreckte Kieferfühler, deren Klauenglied ſich nach unten, nicht nach innen gegen 
das Grundglied umſchlägt; ſie bildet daher mit dieſen zuſammen im Gegenſatze zu dem 

übrigen Heere der Spinnen, bei denen nur zwei Lungenſäcke vorkommen, die Gruppe der 
Vierlungler (Tetrapneumones), aus welcher die ſogenannten Minierſpinnen 
(Oteniza) mit wenigen Arten in Europa, aber nur in deſſen Süden, vertreten ſind. 
Man erkennt dieſe außer am Gruppencharakter an den gegen die Spitze verdünnten Füßen, 

Sauvages' Minierſpinne (Cteniza fodiens) in ihrer Röhre a Augenſtellung, ſtark vergrößert, b Deckel von der Innenanſicht, 
e Eier. Natürliche Größe. 

an einer Stachelreihe unterwärts der Kieferfühler und an dem ovalen, hinten abgerun— 
deten Rückenſchilde, deſſen mittlere Vertiefung, „Rückengrube“, U-förmig erſcheint; die Augen 
ſtehen ungefähr ebenſo wie bei der Buſchſpinne. 

Sauvages' Minierſpinne (Cteniza fodiens), welche wir in ihrem eigentümlichen, 
aber verkürzten und von der Seite geöffneten Bau hier erblicken, hat einen rotbraunen, 
faſt nackten Körper und ungefähr das Anſehen einer Kellerſpinne. Die beiden Schwänz— 
chen an der Hinterleibsſpitze, welche ſich bei manchen Spinnen wieder finden, ſtellen die 
zwei oben erwähnten taſterartigen, keine Fäden enthaltenden Spinnwarzen dar; Figur a 
gibt Geſtalt, gegenſeitige Größe und Lage der Augen in der Vorderanſicht an. Dieſe 

Minierſpinne lebt vorzugsweiſe auf Corſica und ſucht ſich ihren Aufenthalt an einem ſteilen 
Abhang, welcher aus bindender Erde ohne Steine und ohne Graswuchs beſteht, das An— 
ſammeln des Regenwaſſers alſo nicht geſtattet. Hier gräbt ſie in wagerechter Richtung 
einen bis 63 em langen Gang, weit genug, um ſich mit Bequemlichkeit darin bewegen 
zu können, und tapeziert ihn mit Seidengewebe aus, damit er nicht zuſammenfalle. Ihre 
größte Kunſt bewährt ſie aber am Eingang dieſer Röhre, welchen ſie durch einen kreis— 

runden, eingefalzten Deckel verſchließt. Dieſer, von außen Erde, von innen ein zierliches 

Seidengewebe, ſteht an der Oberſeite wie durch eine Angel mit der Röhre in Verbindung 
und fällt durch ſeine eigne Schwere zu, wenn er geöffnet worden iſt. Was ſoll dieſe 
Thür, welche ſich äußerlich von der Umgebung nicht unterſcheidet und bei ihrem Ver— 
ſchluß die Gegenwart eines ſolchen Baues gar nicht ahnen läßt? Sauvages lernte ihre 
Bedeutung kennen. Er hatte eine ſolche Thür entdeckt und wollte ſie mittels einer Nadel 
öffnen, fand aber zu ſeiner nicht geringen Verwunderung merklichen Widerſtand. Eine 
Spalte ließ ihn im Inneren eine Spinne erkennen, welche, auf dem Rücken liegend, 
ſich mit allen Kräften gegen die Wände der Röhre ſtemmte und mit einigen Beinen den 

Deckelfeſthielt. Die ſchwarzen Pünktchen am Rande der Thür, welche unſere Abbildung 
in Figur b zeigt, geben die feinen Löcher im Gewebe an, welche zu dieſem Zwecke in 
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demſelben angebracht ſind. Als nach abwechſelndem Auf- und Zugehen der Thür ſich die 
Spinne endlich für beſiegt erklären mußte, flüchtete ſie in den Hintergrund ihrer Wohnung. 
So oft aber wieder Bewegungen mit der Thür vorgenommen wurden, ſprang ſie hervor, 
um ſie von neuem feſtzuhalten. Endlich grub Sauvages den vorderen Teil der Röhre 

mit dem Meſſer aus, während deſſen die Spinne nicht von dem Deckel zurückwich. Ab: 
geſehen von den nächtlichen Raubzügen auf Beute verläßt ſie ihre Wohnung nicht, welche 
ihr durch den Verſchluß Sicherheit gegen feindliche Angriffe gewährt. Im Grunde des— 
ſelben finden ſich auch die Eier und ſpäter die Jungen während ihrer erſten Lebenszeit, 
beide ſorgſam von der Mutter bewacht. An das Tageslicht gebracht, beſonders den Strahlen 

der Sonne ausgeſetzt, erſchlafft die Minierſpinne bald und erſcheint wie gelähmt. — Im 
ſüdlichen Europa kommen noch einige andere Gattungsgenoſſen vor, aber auch weiter 
nördlich und in Deutſchland verbreitet, wenn auch ſelten, ein Glied dieſer Familie in der 
pechbraunen Mordſpinne (Atypus piceus) oder Sulzerſpinne (A. Sulzeri), 

einer 17,5 mm meſſenden, durch ein faſt viereckiges Kopfbruſtſtück, ſehr lange Kieferklauen 
und zwei Schwänzchen an der Leibesſpitze ausgezeichneten Erdbewohnerin. Ich fand vor 

Jahren, als ich bei Halle im Herbſt unter einem verkommenen Eichenbüſchchen nach Inſekten 
im Winterlager ſuchte, ihr Neſt. Das darmartige Geſpinſt ging in ſenkrechter Richtung 
in dem lockeren, von Mäuſen durchwühlten Erdreiche hinab, maß 34 em in der Länge und 

faſt 22 mm in ſeinem ſtärkſten Querdurchmeſſer, welcher ſich nicht durchaus gleich blieb. 
Von außen war dieſes Rohr natürlich rauh durch anhaftende Erdkrümchen, im Inneren 
dagegen außerordentlich fein und dicht ſeidenartig gewebt. Die Spinne ſelbſt iſt mir noch 
nicht zu Geſicht gekommen. 

Von einer zweiten Art, A. affinis Eichuwb., ſtellte Enock feſt, daß 1 / Jahr zwiſchen 

der Paarung und der Auswanderung der Jungen aus dem Neſte liegen. Das Weibchen 
wenigſtens häutet ſich noch, nachdem es ausgewachſen iſt, und lebt mehrere Jahre. 

Alle jetzt folgenden Spinnen, welche durch nur zwei Lungenſäcke und zum Teil dabei 
noch durch Luftröhren atmen (Dipneumones), überdies die Klauenfühler nach innen 
umſchlagen, laſſen fi nach ihrer Lebensweiſe zunächſt als Anſäſſige (Sedentariae) und 

Um herſchweifende (Vagabundae) unterſcheiden. Die erſteren bauen Neſter oder ziehen 
wenigſtens Fäden, in oder neben denen ſie auf Beute lauern, die letzteren fertigen kein 
Gewebe und erhaſchen ihre Nahrung laufend oder ſpringend. Jene teilt man nach der 
Verſchiedenheit ihrer Netze wieder in mehrere Familien. 

Die Radſpinnen (Orbitelariae, Epeiridae) verfertigen ſenkrechte Neſter, welche 
gleich einem Rade von Strahlen geſtützt und dazwiſchen von Fäden in ſich einſchließenden 
Kreiſen oder Schneckenlinien ausgefüllt werden. Neben dieſem Fangnetz oder in ſeiner Mitte 
warten ſie in Geduld, bis ein heranfliegender Kerf darin hängen bleibt. Im Spätſommer 

oder Herbſt haben die meiſten mit der letzten Häutung ihre Reife erlangt; die Weibchen 
bringen ihre Eierſäckchen, welche gewöhnlich in gelbe, etwas wollige Flocken äußerlich ein- 
gewickelt ſind, an einen geſchützten Ort und gehen vor Eintritt des Winters zu Grunde. Die 

Radſpinnen ſehen alle mit acht Augen, von denen die vier mittelſten und zugleich größten 
entweder in einem Quadrat oder die Stirnaugen etwas weiter auseinander ſtehen als 
die Scheitelaugen; die vier übrigen ſondern ſich als je ein Paar oft faſt zur Berührung 
gelangende, ſchräg geſtellte Seitenaugen in weiterer Entfernung ab. Das erſte Paar der 
ziemlich dicken Beine übertrifft alle übrigen an Länge, dann folgt in dieſer Beziehung das 
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zweite. Das Weibchen zeichnet ſich mit Ausnahme einer Gattung (Tetragnatha) durch 
einen dicken, faſt kugeligen Hinterleib und eine mehrzähnige Taſterklaue aus. 

Alle dieſe Verhältniſſe kann, weil hinreichend gekannt und zugänglich, am beſten die 

gemeine Kreuzſpinne (Epeira diadema, ſ. Fig. 1 u. 2, S. 694 und untenſtehende 

Abbild.) veranſchaulichen. Die lichten, ein Kreuz darſtellenden Fleckchen auf dem heller oder 
dunkler braunen, mit mehr oderweniger Grau gemiſchten Untergrunde des feiſten und glän— 

zenden Hinterleibsrückens haben ihren Namen veranlaßt. Außerdem finden ſich noch andere 
Flecke und Punkte von meiſt rein weißer Färbung, welche ein dreieckiges Feld umgrenzen. 
Auf dem Rücken des Vorderleibes verkürzt ſich jederſeits ein gebogener, in der Mitte ein gera— 
der Streifen, alle drei von braunſchwarzer Färbung. Beim bedeutend kleineren, nur 11 mm 

meſſenden Männchen erſcheinen die Schienen des zweiten Beinpaares verdickt. Alle Arten der 
in Europa ſtark vertretenen Gattung Epeira tragen die Augen in der hier abgebildeten Weiſe, 
die Paare jedoch in gleicher Größe, was der Holzſchnitt weniger 
getreu wiedergibt; das dritte Beinpaar erreicht mehr als die 
halbe Länge des erſten, und beim Männchen hat der kurze und 
breite Samenüberträger eine napfförmige Geſtalt. Die Epeiren 
ſpinnen aus ſechs Warzen mit ſehr zahlreichen Röhren; das 
vorderſte Paar jener iſt ſtumpfkegelförmig von Geſtalt, das 
hinterſte etwas kürzer und mit dem Siebe nach innen gerichtet, 
das dreieckige mittlere von den Seiten zuſammengedrückt und 
gleichfalls mit dem Siebteil ſchräg nach innen geneigt. er 

Die gemeine Kreuzſpinne lebt in Gärten, Gebüfchen, Vor⸗ 
hölzern und lichten Nadelwaldungen des größten Teiles von 

Europa und hält ſich meiſt 31 —157 cm über der Erde, am 
liebſten in der Nähe von Gräben, Sümpfen, Seen und über- 
haupt an ſolchen Orten auf, welche einen reichen Zuſpruch a Weibchen der gemeinen Kreuz: 

von Fliegen und Mücken erwarten laſſen. Anfang Mai ſchlü— 191 0 un in mei da 5 
pfen die Jungen aus den Eiern und bleiben ungefähr 8 Tage größert. 
lang als ſich auflöſender und wieder bildender Knäuel noch 
beiſammen, bis die erſte Häutung erfolgt iſt. Zunächſt ſind ſie an Kopf und Beinen halb 

durchſichtig und weiß, am hinteren Körperteil zeichnungslos rötlichgelb; die Augen ſind von 
rötlichen Ringen umgeben, die Füße fein behaart. Mit den verſchiedenen Häutungen 
kommen allmählich die Zeichnungen zum Vorſchein, welche die erwachſenen Spinnen zu den 
ſchönſten unſerer Gegenden machen. Sobald ſich die jungen Kreuzſpinnen zerſtreut haben, 
ſpinnt jede ihr Neſtchen, das freilich infolge ſeiner Kleinheit weniger in die Augen fällt als 
die 31 em und mehr im Durchmeſſer haltenden Räder der erwachſenen Spinnen in ſpäterer 

Jahreszeit. Die Auswahl des Ortes, an welchem die Anſiedelung erfolgen ſoll, ſcheint der 

Spinne einige Sorge zu bereiten, denn ſie läuft lange an den Gegenſtänden hin und her, 
ehe ſie mit dem Werke beginnt, und in der That bedarf es auch einer gewiſſen Überlegung, 
weil ſie hier anders zu Werke gehen muß als dort, bevor der Rahmen für das ganze Gewebe, 
die äußeren Fäden, im Viereck oder Dreieck ausgeſpannt find. An einem höheren Punkte wird 

ſie durch Aufdrücken ihrer Hinterleibsſpitze in den weitaus meiſten Fällen den künftigen 
Faden befeſtigen und, ſich herablaſſend, durch die Schwere ihres Körpers einen Faden in der 
Richtung nach unten ziehen, die jedoch durchaus nicht die lotrechte zu ſein braucht, ſondern 

durch Schwingungen des Körpers in ziemlich ſchräge verwandelt werden kann. An dem 

von ihr auserſehenen, alſo gegen den Anfangspunkt ſtets tiefer gelegenen wird der ſtraff 
angeſpannte Faden befeſtigt. Von beſonderer Wichtigkeit iſt der oberſte Querfaden; um ihn 

wie ein ſtraffes Seil anzuſpannen zwiſchen zwei, vielleicht 94 em voneinander entfernten 
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Kiefernſtämme oder in der Ecke einer alten, nicht gangbaren Thür, muß die Spinne auf 
zwei ſehr verſchiedenen Wegen zu ihrem Zwecke zu gelangen ſuchen. Im letzteren Falle 
iſt der zweite Endpunkt für die Anheftung des Fadens zu Fuße zu erreichen, im erſteren 
durch einen großen Umweg vielleicht auch, doch dabei würde der Faden eine viel zu große 
Länge bekommen. Es iſt bekannt, daß gewiſſe Spinnen Fäden aus den Spinnwarzen aus⸗ 

ſchießen und dann an ihnen fortfliegen; ob nicht die Kreuzſpinne einen ſolchen- gleichfalls 
ausſchießen und abwarten kann, bis er ſich mit ſeinem loſen Ende an einen entfernten 

Gegenſtand anhängt? Kirby teilt einen intereſſanten Verſuch mit, welchen er anſtellte, 
um in dieſer Hinſicht Gewißheit zu erlangen. Er ſetzte nämlich eine Kreuzſpinne an einen 

etwa 1,30 m langen Stock und dieſen mitten in ein Gefäß mit Waſſer. Die Spinne kroch, 
einen Faden hinter ſich ziehend, am Stocke hinab, als ſie aber mit den Vorderfüßen das 
Waſſer fühlte, kehrte ſie um und kletterte an dem Faden wieder in die Höhe. Dies wieder— 
holte ſie die verſchiedenſten Male und ermüdete dadurch den Beobachter, ſo daß er ſie auf 

einige Stunden verließ. Bei ſeiner Rückkehr fand er ſie nicht mehr am Stocke, wohl aber 
von deſſen Spitze einen Faden nach einem etwa 21 cm entfernt ſtehenden Schranke ge— 

zogen, welcher der Entwichenen als Brücke gedient hatte. Kirby fand auch die Spinne 
ſelbſt auf und verurteilte ſie dazu, ihm ihr Kunſtſtück vorzumachen. Sie ward abermals 
auf den Stock geſetzt, nachdem die Brücke abgebrochen worden war. Anfangs wiederholte 
ſie ihr langweiliges Ab- und Aufkriechen, ließ ſich aber zuletzt an zwei Fäden nieder, die 
ſie mit den Hinterfüßen auseinander hielt, riß, unten angekommen, den einen los und 
ließ ihn flattern. Kirby, welcher es nicht dem Zufall anheim geben wollte, bis dieſer 
loſe Faden irgendwo anhaften würde, fing ſein Ende mit einem feſten Gegenſtand (Pinſel) 
auf, wickelte ihn einigemal um denſelben und zog ihn ſtraff an. Die Spinne, welche in⸗ 
deſſen wieder am Kopfe des Stockes angelangt war, unterſuchte den Faden mit ihren Beinen 

und da ſie das Seil hinreichend ſicher fand, kroch ſie auf ihm fort, dasſelbe durch neue, 
anklebende Fäden verſtärkend, und kam glücklich am Pinſel an. Noch ein anderes Mittel, 
einen entfernten Gegenſtand zu erreichen, beſteht darin, daß ſich die Spinne an einem Faden 
aufhängt, zu ſchwingen anfängt und dies ſo lange fortſetzt, bis ſie jenen mit den Füßen 
erfaßt. Wenn ein Faden noch nicht die gewünſchte Spannung hat, läßt ſich durch ſeit— 
liche, kürzere Fäden leicht nachhelfen. Angenommen, der Rahmen ſei auf die eine oder 
andere Weiſe glücklich angelegt, ſo zieht die Spinne, an ihm hinlaufend und den Faden 
abhaltend, einen Durchmeſſer, begibt ſich nach deſſen Mitte und zieht, immer wieder dahin 
zurückkehrend, die Strahlen nach allen Seiten, den letzten als Weg für die Anlage des 
nächſten benutzend. Die Verbindung aller durch Kreiſe bleibt nun als leichteſte Arbeit noch 

übrig. Abermals vom Mittelpunkt ausgehend, fertigt ſie unter kreisförmigen Umläufen 
einen Faden, legt ihn mit den Kämmen ihrer Hinterfüße zurecht, klebt ihn an einen Strahl 
nach dem anderen an, bis ſie den weiteſten und letzten Umgang gehalten hat. Das Mittel⸗ 

feld enthält ungefähr in einer Ausdehnung desjenigen Raumes, den die Spinne mit aus⸗ 
geſtreckten Beinen einnehmen kann, trockene Seidenfäden von gleicher Beſchaffenheit mit 
den bisher verwendeten, weiterhin aber nehmen dieſelben einen anderen Charakter an, in⸗ 
dem ſie nämlich durch ungemein feine und zahlreiche Knötchen, welche ihnen anhängen, 
klebrig werden, damit die anfliegenden Kerfe mit Beinen und Flügeln leichter hängen bleiben, 
wie der Vogel an der ausgelegten Leimrute. Ein Netz von 36— 39 em Durchmeſſer ent⸗ 
hält nach ungefähren Berechnungen 120,000 ſolcher Knötchen. 

Der Bau iſt fertig, und wenngleich die Strahlen nicht wie mit dem Zirkel abgemeſſen er⸗ 
ſcheinen, und die Kreiſe auch noch in anderer Hinſicht als durch die ſtumpfen Verbindungs⸗ 

ecken mit jenen von der mathematiſchen Genauigkeit der Zirkellinie abweichen, ſo iſt er 
doch nicht minder bewunderungswürdig und ein redender Zeuge von dem außergewöhnlichen 
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Kunſttriebe der Baumeiſterin. Wenn nicht „Baumeiſter“ geſagt wurde, ſo geſchah dies 

nur, weil die Spinne gemeint iſt, gleichviel, ob Männchen oder Weibchen; denn dieſer 
Bau gilt nicht der Brutpflege, die nur dem letzteren anheimfallen würde, ſondern der Er— 
haltung des eignen Lebens, woran hier ein für allemal erinnert ſein mag. Mitten in 
ihrem Gewebe, welches vorzugsweiſe nach einem ſanften Regen in einem Tage oder in 
einer Nacht vollendet zu werden pflegt, ſitzt nun die Kreuzſpinne mit nach unten gerichtetem 
Kopfe; paßt es ihr beſſer, ſo hat ſie ſich an dem einen Ende desſelben unter einem Blatte 
oder an einem ſonſt geſchützten Plätzchen häuslich niedergelaſſen, welches aber ſtets durch 
einige ſtraffe Fäden, gleichſam den Telegraphendrähten, welche ſie durch jede Erſchütterung 

die Ankunft einer Beute ſofort wiſſen laſſen, mit dem Mittelpunkt in Verbindung ſteht. 
Jetzt zucken ſie, weil eine Fliege ſo unglücklich war, gegen das Netz anzurennen und ſich 
bei ihrem Zappeln nach Freiheit immer mehr zu verwickeln. Die in ihrer Ruhe hierdurch 
gern ſich ſtören laſſende Spinne ſtürzt aus ihrem Hinterhalt hervor, aber ſtoßweiſe, weil 
ſie immer vorſichtig, nie blind in ihrem Eifer zu Werke geht, und gelangt ſchnell bis zur 
Mitte. Von hier begibt ſie ſich nach der Stelle, wo die Fliege gewaltig ſtrampelt und ſummt, 
aber ſchon anfängt zu ermatten, und verſetzt ihr einen Biß, welcher ſie ſchnell zu voll— 
kommener Ruhe bringt. Je nach den Umſtänden verfährt ſie in verſchiedener Weiſe. Bei 
ſtarkem Hunger geht ſie ſofort an die Mahlzeit, oder ſie legt ein breites Band von Fäden 

um die Fliege und läßt ſie, gleich einem Püppchen, zunächſt hängen, oder ſie beißt dieſen 
eingewickelten Leckerbiſſen ab, trägt ihn in ihren Winkel, um ihn daſelbſt in aller Muße 
zu verſpeiſen, d. h. zuſammenzukauen und mit Speichel vermiſcht aufzuſaugen. Daher 
finden ſich in den Auswürfen Chitinſtückchen von einer Größe, welche den Durchgang durch 
den Schlund geſtattet. Man hat auch beobachtet, daß die Spinne, wenn ſie eine Weſpe oder 

ein anderes ihr nicht zuſagendes Weſen in ihrem Netze gewahr wird, dieſem durch Abbeißen 
einiger Fäden ſelbſt zum Entkommen verhilft. Sehr kleine Mückchen, welche manchmal in 
großen Mengen das Netz über und über dunkel färben und die klebende Kraft desſelben be— 
deutend verringern, liefern ihr nicht nur zu wenig Nährſtoff, ſondern nötigen ſie ſogar, 
den Bau zu verlaſſen und einen anderen anzulegen. Sie hat keine dienſtbaren Geiſter 
wie einige weſtindiſche Kreuzſpinnen, in deren Neſtern Darwin häufig kleinere Spinnchen 
antraf, von denen er vermutet, daß ſie ſich von denjenigen Gefangenen ernähren, welche 
der Eigentümerin des Baues zu unanſehnlich erſcheinen. Daß die Kreuzſpinne ein zer— 

riſſenes Netz ausbeſſere, wird von dem einen Beobachter behauptet, vom anderen geleug— 
net; es geſchieht ſicher, wenn die Spinne wegen reichlichen Anfluges von Inſekten keine 
Veranlaſſung hat, den alten Standort zu verlaſſen. 

Die Verſchiedenheit im Betragen der Kreuzſpinne bei der Anlage eines Neſtrahmens, 
bei der Behandlung der Beute und deren Genuß, erſtreckt ſich auch auf die Art, wie ſie 

einer Gefahr begegnet. Das gewöhnliche Mittel, derſelben zu entgehen, beſteht im Herab— 
laſſen an einem Faden, an welchem ſie in der Luft hängen bleibt, wenn ſie dies für 
ausreichend hält, oder auf die Erde fällt und ſich hier tot ſtellt, um nachher wieder ruhig 
hinauf zu klettern. Ich habe auch ſchon bemerkt, daß ſie an einem breiten Bande zur 
Erde fällt und ſchleunigſt davon läuft. Dieſes letztere Mittel ſcheint ſie beſonders dann 
anzuwenden, wenn die Störung vollkommen unerwartet kam, wenn beiſpielsweiſe ein kräf— 

tiger Stoß an den Aſt erfolgt, auf welchem ſie ſorglos in ihrem Hinterhalt ruhte. Höchſt 
wahrſcheinlich gehört auch zu ihren Sicherungsmitteln das ſonderbare Benehmen, wenn 
ſie mitten im Neſte ſitzt. Was Darwin bei einer braſiliſchen Spinne beobachtete, können 
wir auch bei unſerer Kreuzſpinne ſehen: feſt ſitzen bleibend, fängt ſie an zu ſchwingen und 
verſetzt dadurch das ganze Gewebe in eine ſo heftig zitternde Bewegung von vorn nach 
hinten, daß ihr Körper dem Auge des Beobachters faſt entſchwindet. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 45 
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Im Herbſte ſind die Kreuzſpinnen, unter denen in einer ſpinnenreichen Gegend auf 
10—15 Weibchen ein Männchen gerechnet werden kann, erwachſen und zur Begattung ge— 
neigt. Ratzeburg war am 15. September Zeuge dieſes Herganges und berichtet über 
denſelben im weſentlichen Folgendes. Es war bei ſchönem Wetter um die Mittagsſtunde, 
als auf einem Holzplatz im Walde ein Spinnenpärchen ſein Spiel begann; das Weib— 
chen kam von Zeit zu Zeit aus der Mitte ſeines Gewebes langſam herab, dem Männchen 
entgegen, welches ehrerbietig an dem einen Ende des Netzes wartete und ſich nie nach dem 
Mittelpunkt hinwagte. Dann hing ſich das Weibchen mit dem Rücken nach unten, den 
Kopf nach vorn gerichtet und zog die Beine an den Leib, als wenn es tot wäre. Das 
Männchen that ſogleich einige Schritte vorwärts, und zwar mit herabhängendem Rücken, 

alſo in der Lage, in welcher ſich auch das Weibchen 
befand, und betaſtete und umfaßte dieſes von unten 
her mit ſeinen langen Beinen. Nachdem dieſes Spiel, 

offenbar eine Liebkoſung, etwa eine Viertelſtunde ge— 
dauert hatte, ſprang das Männchen dem Weibchen 
plötzlich auf die Bruſt, wobei natürlich ſein Rücken 
wieder nach oben kam, hielt ſeinen Hinterleib hoch 
empor und griff mit den Taſterſpitzen in die weibliche 

Scheide. Nachdem dies faſt eine halbe Minute ge— 
dauert haben mochte, ſprang es herunter und zog 
ſich vollkommen zurück, während das Weibchen ſich 
langſam wieder nach ſeiner Warte inmitten des 
Netzes begab. Eine Viertelſtunde ſpäter nahm es 

ſeine frühere Stellung wieder ein, und ſofort war 
auch das Männchen wieder bei ihm. Das Betaſten 
nahm ſeinen Anfang wie vorher, auch that das 

Männchen abermals einige Sprünge nach der Bruſt 
des Weibchens, prallte aber jedesmal wieder zurück. 

Nachdem das Spiel wohl eine Stunde getrieben wor- 
den war, ging das Weibchen auf ſeinen früheren 

n 2 Standpunkt zurück und das Männchen in ſein be⸗ 

Münden der uche dnl bel ne nachbartes Nest, wo es am Nachmittag und auch 
Augenſtellung von hintenher geſehen. noch am anderen Morgen müßig hing. Ratzeburg 

nennt es ein „fremdes“ Neſt, weil er fälſchlich an- 
nimmt, daß das Männchen nicht baue, ſondern ſich „ledig umhertreibe“. Menges Bericht 
über den gleichen Gegenſtand weicht in Nebenumſtänden wieder etwas von dem oben ge— 
gebenen ab, ſo daß alſo auch in dem Begattungsakte wie in dem übrigen Betragen keine 
feſte Regel zu gelten ſcheint. Im Spätherbſt werden die gelben Eier mit ihrem feſten Säck⸗ 
chen an einem geſchützten Orte zur Überwinterung aufgehängt, und der Hinterleib des 
Weibchens fällt darauf in dem Maße zuſammen, daß man es kaum wieder erkennt. Ehe 
der Winter kommt, iſt es hingewelkt. Die unter Baumrinde oder Moss fortlebenden ge: 
meinen Kreuzſpinnen, die ſich nur ſelten finden, gehören unerwachſenen Spätlingen an. 

Von Epeira gibt es noch hübſche und ebenſo große Arten in Europa, andere, meiſt 
kleinere, ſind neuerdings unter anderen Gattungen untergebracht, welche ſich durch wenig 

abweichende Stellung der Augen und andere Merkmale unterſcheiden. 

Die geſtreckte Strickerſpinne (Tetragnatha extensa) zeichnet ſich unter den 
Radſpinnen durch manche Eigentümlichkeit aus, von denen der langgeſtreckte Hinterleib, 
die ſehr langen Beine, deren beide vorderſten Paare in der Ruhe ebenſo gerade nach vorn 
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ausgeſtreckt und nebeneinander gelegt werden wie die beiden letzten nach hinten, ſowie die 
weit vorgeſtreckten Kieferfühler am meiſten auffallen. Die unter ſich gleichen acht Augen 
ſtehen in zwei geraden Reihen je zwei und zwei hintereinander und in gleichen Abſtänden. 
Die im ausgewachſenen Zuſtande 15 — 19,5 mm lange Spinne iſt an den Beinen und am 

Vorderleib rötlichgelb, am Hinterleib meiſt gelblichweiß, an den Seiten ſilberweiß gefärbt 
und oben mit einem rotbraunen, von dunkleren, eingekerbten Rändern umſchloſſenen, blatt— 

artigen Rückenfelde verziert. Sie fertigt zwiſchen Rohrſtengeln, Binſen oder Gräſern, an 
Sümpfen, Lachen, überhaupt an feuchten Stellen ein ſenkrechtes Rad, in deſſen Mitte oder 
Nähe, an einen Binſenhalm platt angedrückt und in der oben abgebildeten Stellung, ſie 
auf Beute lauert. Will man ſie ergreifen, ſo läuft ſie mit Blitzesſchnelle davon und ver— 
ſteckt ſich unter Blättern. Gleiche Raſchheit, gepaart mit Kühnheit, zeigt ſie beim Erfaſſen 

0 . 

Zangenartige Dornſpinne (Gasteracantha arcuata). Natürliche Größe. 

der Beute, welche ſie nie einſpinnt. Um die Mitte des Sommers ſind die Strickerſpinnen 
erwachſen. Bei der Begattung befindet ſich das kleinere Männchen mit abgewandter Hinter— 
leibsſpitze unter dem Weibchen, welches die ſeinige etwas nach unten biegt; Bruſt gegen 
Bruſt gewendet führt jenes ſeine geſtreckten Taſterſpitzen in die Bauchſpalte, verrät aber 

keine Furcht vor dem Weibchen, im Gegenteil eine gewiſſe Zudringlichkeit. Die Eier werden 
in ein halbkugeliges Neſtchen gelegt, in flockiges Gewebe eingehüllt, an einen Stengel ge— 
hängt und entlaſſen noch im Laufe des Jahres die Jungen. Dieſe fliegen mitunter an 
Herbſtfäden durch die Luft und verkriechen ſich mit Beginn des Winters gern in die Röhren 
der Schilfſtoppeln. Unſere Art wurde auch auf Sumatra geſammelt. 

In den wärmeren Gegenden beider Erdhälften, auch noch in Ohio, leben zahlreiche 

Arten höchſt eigentümlicher Radſpinnen, von welchen die der Gattung Gasteracantha (Dorn— 
leiber) die verbreitetſten ſein möchten. Ihr Hinterleib, mehr breit als lang, erſcheint näm— 
lich von oben als gedrückte, mit gereihten Narbeneindrücken verſehene Chitinplatte, 
welche nicht ſelten durch kürzere oder längere Stacheln am Rande einen bedrohlichen An— 
ſtrich bekommt. Die Beine ſind verhältnismäßig kurz und die Augen im weſentlichen ſo 
geſtellt wie bei unſerer Kreuzſpinne, nur mit dem Unterſchiede, daß nicht die Stirn-, ſondern 
die Scheitelaugen etwas weiter auseinander treten. Je nach den Umriſſen und der Be— 
wehrung des Hinterleibes kommen die verſchiedenſten Geſtalten zum Vorſchein, von denen 

45* 
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die umſtehend abgebildete zangenartige Dornſpinne (Gasteracantha arcuata) noch 
nicht zu den ſonderbarſten gehört. Ihre Form bedarf keiner weiteren Erörterung, bemerkt 
ſei nur, daß das Spinnfeld als ſtumpfer Zapfen mitten an der Unterſeite des querwulſtigen 
Bauches hervortritt, und daß die langen, zangenartig gekrümmten Mitteldornen bei den 
verſchiedenen Einzelweſen nicht denſelben Grad der Krümmung erreichen, wie bei dem um: 
ſtehend abgebildeten. Das hübſche Tier iſt hell blutrot gefärbt, am vorderen, behaarten 
Körperteil und am Spinnzapfen glänzend ſchwarz, während die Narbenflecke auf dem Hinter⸗ 
leibsrücken und die ſechs Dornen, deren erſtes und letztes Paar als kurze Stachelſpitzen 

auftreten, mit ihrer gleichfalls ſchwarzen Färbung einen eigentümlichen Schimmer in Rot 
verbinden. Die Art lebt auf Java und ſcheint daſelbſt ſehr gemein zu ſein, wenigſtens be- 

fanden ſich unter einer Sendung, welche vor Jahren das zoologiſche Muſeum zu Halle 
von dort erhielt, zahlreiche Stücke. 

Die Webſpinnen im engeren Sinne (Theridiidae) fertigen im Gebüſch oder zwiſchen 
Gras entweder ein wagerechtes, deckenartiges Gewebe, deſſen Fäden ohne beſtimmte Ord— 
nung nach allen Seiten hin laufen, ein Neſt, unter welchem zur Paarungszeit Männchen 
und Weibchen geſellig, außerhalb dieſer aber einzeln wohnen, oder ziehen einzelne Fäden nach 
Länge und Breite, Höhe und Tiefe, dergleichen auch bloß hinter ſich her, wenn ſie laufen, 
ohne ein eigentliches Neſt zu ſpinnen (Pachygnatha). Diejenigen aber, welche reichlicher 
weben, legen bisweilen unter dem Baldachin noch ein kleines, wagerechtes Radnetz an, daneben 
im Sommer wohl auch noch ein glockenförmiges Brutnetz, in welchem das Weibchen ein 

oder einige Eierhäufchen bewacht. Alle dieſe Spinnen pflegen, den Rücken nach unten ge— 
wandt, mit den Beinen an ihrem Netze zu hängen und in dieſer Stellung auf Beute zu 
lauern, jo daß alſo der eben gebrauchte Ausdruck, „ſie wohnen unter ihrem Neſte“, voll: 
kommen gerechtfertigt erſcheint. Von den acht ungleichen Augen ſtehen die vier mittleren 
in einem Quadrat, aber die Stirnaugen näher bei einander als die Scheitelaugen, während 
das Seitenpaar ſich faſt berührt. Der Hinterleib iſt bei den meiſten hochgewölbt, beinahe 

kugelförmig, das vorderſte Paar der langen und dünnen Beine immer das längſte, ihm 
ſchließt ſich das vierte, dieſem das zweite und endlich das dritte als kürzeſtes an. 

Die Berg-Webſpinne oder Baldachinſpinne (Linyphia montana) lebt ſowohl 
in ebenen als in bergigen Gegenden und legt ihr Netz in Gärten an Bretterzäunen oder 
alten Häuſern, in hohlen Weiden, im Walde lieber zwiſchen Heidekraut oder anderem 
niederen Geſtrüpp als im Gebüſch an. Es beſteht aus einer wagerecht ausgebreiteten Decke, 
über welcher ſich zahlreiche ſchräge Fangfäden nach allen Richtungen ausſpannen; unter 
erſterer pflegt die Spinne zu ſitzen, d. h. mit dem Rücken nach unten zu hängen, und ſich 
in einen Zaunwinkel oder an einen Pflanzenſtengel zurückzuziehen, wenn ſie beunruhigt 
wird. Hat ſich nun ein Inſekt in den Fäden verwickelt und gelangt am Ende derſelben 

auf die dichtere Decke, ſo ſtürzt die Spinne unter derſelben hervor und fällt über die Beute 
her, verfolgt ſie aber nicht bis über die Grenzen der Wohnung hinaus, falls dieſer das 
Entweichen glücken ſollte. Die erhaſchte Beute wird ausgeſogen, nicht zerkaut. An günſtigen 
Fangplätzen breiten ſich oft zahlreiche Neſter über eine Fläche aus oder liegen in Stock⸗ 
werken übereinander und gewähren, vom Morgentau beperlt, einen prächtigen Anblick. 
Gerade bei dieſer Art wurde die Begattung von älteren und neueren Forſchern wiederholt 
beobachtet und von Menge die Vorbereitung dazu ſeitens des Männchens geſchildert. Es 
war am 14. Mai 1856, als ein ſolches über den Baldachin eben ein kleines dreieckiges 
Gewebe, einem Stege vergleichbar, angefertigt hatte. Auf dieſen Steg legte es ſich mit dem 
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Hinterleib und fuhr mit dieſem hin und her, bis ein Samentröpflein, kleiner als der 
Knopf einer feinen Inſektennadel, auf dem Rande des Steges ſichtbar wurde. Hierauf 
begab es ſich unter den Steg und tupfte abwechſelnd mit den beiden Kolben der Taſter 
(Samenüberträger) auf das Tröpfchen, bis die an den Enden jener befindlichen Häkchen 
es aufgenommen hatten. Merkwürdig war hierbei die Sicherheit, mit der es das Tröpfchen 
immer traf, ohne es bei ſeiner Stellung ſehen zu können. Der Hinterleib befand ſich 
während des ganzen Herganges in einiger Bewegung, die jedoch keineswegs die Aufregung 
verriet, mit welcher nachher, Bruſt gegen Bruſt und Bauch gegen Bauch gewendet, die 
Haken in die Scheide des Weibchens eingeführt werden. Ehe es jedoch hierzu kommt, 
finden bisweilen heftige Kämpfe auf Leben und Tod zwiſchen zwei Männchen ſtatt. Im 
Juni legt das Weibchen gegen 100 Eier in ein flach gewölbtes Neſt unter Baumrinde 
oder in einen geſchützten Winkel anderer Beſchaffenheit, überſpinnt dasſelbe mit lockeren 

Neſtchen ablagernd, vergrößert. 4) Weberknecht (Opilio parietinus). Natürliche Größe. 

Fäden und bewacht es mit der den Spinnen eignen Mutterliebe. Im Juli ſchlüpfen die 
Jungen aus. 

Die in Rede ſtehende Art gleicht in ihrer Körpertracht ungefähr der auf Seite 706 
abgebildeten Strickerſpinne, iſt aber kleiner, nur reichlich 5—7 mm lang und ſetzt in der 
Ruhe ihre Beine nicht in der jener eigentümlichen Weiſe. Der Vorderleib iſt braun, an 
den Seiten dunkler gerändert, der Hinterleib auf weißem Grunde mit einem länglichen, 
braunen, dunkler und gekerbt eingefaßten Schilde verziert, am Bauche dunkelbraun und 
viermal weiß gefleckt. Die gelblichen Beine ſind an Schenkel und Schienen und an den 

Hinterfüßen doppelt, an den Enden der Kniee und übrigen Fußglieder einfach ſchwarzbraun 
geringelt. Stirn- und Seitenaugen, alle gleich groß, bilden, zu zwei und zwei einander 
genähert, eine ſanft nach vorn gebogene Linie, während die etwas größeren, im Vergleich 
zu den Stirnaugen entfernter voneinander ſtehenden Scheitelaugen mit den hinterſten Seiten— 
augen beinahe in gerader Linie ſtehen. 

Die bekränzte Webſpinne (Theridium redimitum) gehört zu den kleineren, 
höchſtens 5,16 mm langen, feiſten Spinnchen, welche ſich an allerlei niederen Pflanzen oder 
Buſchwerk aufhalten, mit einigen unregelmäßig gezogenen Fäden ein paar Blätter zufammen- 
ſpinnen, um hier zu erhaſchen, was an kleinem Geziefer hängen bleibt. In der abgebildeten 
Weiſe befeſtigt die Mutter das kugelrunde, bläuliche Eierſäckchen an ein Blatt und hält 
daneben Wache, bis die Jungen ausgeſchlüpft ſind, und die wenigen Tage nachher, während 
welcher ſie noch beiſammen bleiben. Das Männchen bewohnt in der Paarungszeit mit dem 
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Weibchen friedlich ein und dasſelbe Neſt. Dieſe zierliche Spinne ändert ungemein in Färbung 
und Zeichnung ab und hat daher mehrere Namen bekommen. In zarter Jugend iſt ſie faſt 
weiß und durchſcheinend, mit Ausnahme des ſchwarzgefleckten Hinterleibsrückens, aber Ende 
Juni, im Juli und Auguſt findet man an derſelben Stelle durchaus blaßgelbe Spinnen 
(Theridium lineatum) oder ſolche, die auf dem Hinterleib mit einem roſenroten Kreiſe 

(T. redimitum) oder einem ovalen Flecke ſtatt des kreisförmigen (T. ovatum) verziert 

ſind, oder endlich auch ſolche, bei denen die rote Zeichnung nicht vollſtändig, ſondern durch 
einen grünen Schein ergänzt iſt. Überdies kommen Männchen mit einem roten, von zwei 
gelben Querlinien geteilten Eifleck auf dem Rücken des Hinterleibes vor. Abgeſehen von 
dieſen Verſchiedenheiten erſcheinen bei der gelblichweißen Grundfarbe des Körpers die Ränder 
des Vorderleibes nebſt einer Mittellinie, 6 Paare runder Pünktchen auf dem Hinterleib, 
die Spitzen der Taſter und der Schienbeine ſchwarz; auf der gelben Bruſt ſtehen wie auf 
dem Rücken drei ſchwarze Streifen und um den After vier weiße Pünktchen auf ſchwarzem 
Grunde. Die Stellung der Augen erinnert an die der Kreuzſpinne, mit dem Unterſchiede, 
daß die vier gleichen mittleren die Ecken eines Quadrats bilden. Alle Theridien verraten 
in ihren Bewegungen mehr Trägheit als die meiſten anderen Spinnen und laſſen ſich 
leicht ergreifen. 

Von den zahlreichen Familiengenoſſen ſei nur noch der berüchtigten Malmignatte 
(Latrodectus tredecimguttatus) des ſüdlichen Europa gedacht. Die zierliche Spinne 
wurde ſeit 1786 in Toscana allgemeiner bekannt und vorzüglich im Auguſt wegen ihres 
„giftigen“ Biſſes gefürchtet. In Spanien fiel ſie erſt ſeit 1830 auf, weil ſie damals in 
Katalonien in großer Menge erſchien, 1833 abermals und dann wieder 1841, merkwürdiger⸗ 
weiſe in denſelben Jahren, welche ſich durch Heuſchreckenfraß ein trauriges Andenken ge— 
ſtiftet hatten. Entſchieden iſt auch das, was Pallas (1778) über die Solpuge, Galeodes 
araneoides, berichtet, auf die Malmignatte zu beziehen, welche in Rußland vorkommt und 
bei den Kirgiſen Kara Kurt, d. h. ſchwarzer Wolf, in anderen Gegenden auch „ſchwarze 
Witwe“ genannt wird, eine Bezeichnung, welche auf ein gelb ausſehendes Tier, wie der 
Galeodes, ſchwerlich Anwendung finden kann. Daß die Malmignatte in allen ihren Teilen, 
ſelbſt in den Beinen und den unentwidelten Eiern giftig iſt, hat Kobert durch angeſtellte 
Verſuche nachgewieſen. Im Jahre 1839 wurden von dieſer Spinne an der unteren Wolga 
7000 Rinder getötet; in manchen Gegenden gehen 33 Prozent aller Kamele daran zu 
Grunde. Ebenſo liegen aus Spanien, Italien und Rußland Nachrichten vor über Todes— 

fälle von Menſchen infolge des Biſſes der Malmignatte. Der gemeine Mann jener Gegenden 
gibt bald dieſe, bald jene Spinne für die Malmignatte aus. Diejenige, welche unter den 
Forſchern als ſolche gilt, iſt 13 mm lang, pechſchwarz gefärbt und am kugeligen, nach hinten 
etwas zugeſpitzten Hinterleib mit 13 blutroten Flecken von verſchiedener Größe und Ge— 
ſtalt gezeichnet, von denen zwei dem Bauche angehören. Die unter ſich gleichen Augen des 

kleinen Vorderleibes ſtehen in zwei geraden Linien, die äußeren dem Rande ſehr nahe und 
die Stirnaugen einander näher als die Scheitelaugen. Die Malmignatte hält ſich zwiſchen 
Steinen oder in Vertiefungen des Erdbodens auf, über welche ſie einzelne Fangfäden aus⸗ 
ſpannt, und ſtürzt in ungezügelter Kühnheit über die ſich darin verwickelnden Kerfe her, 
welche infolge des ſchnell wirkenden Giftes leicht bewältigt werden, ſelbſt wenn ſie die 
Spinne an Größe bedeutend übertreffen. Es gilt dies beſonders von den Heuſchrecken, 
deren ſie viele vertilgt. Das Weibchen umſpinnt ſeine zahlreichen, oft mehr als 200 Eier 
mit einem kugeligen, nach der einen Seite etwas ſpitz ausgezogenen, ſehr feſten Gehäuſe 
von hellkaffeebrauner Farbe und 13 mm Durchmeſſer. Die Eier find nicht aneinander ge 
klebt, aber auch nicht frei, ſondern durch unſichtbare Fäden verbunden; denn wenn man an 
einem derſelben zieht, ſo folgen andere gleich den Perlen auf einer Schnur nach. Totti 
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meint, daß ein Weibchen drei Gehäuſe bereite, das erſte mit 400, das letzte mit 100 Eiern, 

ſo daß ſich die Geſamtzahl dieſer auf mehr als 700 beliefe, was allerdings ein Beweis 
von großer Fruchtbarkeit ſein würde, über welche man ſich el) bei reichlicher Heuſchrecken— 

koſt eben nicht zu wundern brauche. 

Die in den Winkeln von Ställen, Scheunen, Kirchen und überhaupt von allen nicht 
öfter dem Werke der Reinigung unterworfenen Räumlichkeiten der Häuſer ausgeſpannten 
dreieckigen Spinnengewebe, welche meiſt von darin abgelagertem Staube ſchwarz ausſehen, 
kennt jedermann zur Genüge. Die verſchiedenen Namen, wie Hausſpinne, Fenſter— 
ſpinne, Winkelſpinne (Tegenaria domestica), welche ihre Erbauerin führt, deuten 
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Hausſpinne (Tegenaria domestica): a Männchen und darunter in Vergrößerung die Augenftellung in der Vorderanſicht 
b Weibchen. Beide in natürlicher Größe. 

auf deren Aufenthalt hin. Sie breitet ſich nicht nur über ganz Europa, ſondern auch über 
das nördliche Afrika aus, überwintert bei uns im Jugendalter und iſt durchſchnittlich im 
Juni, das Männchen bei einer Länge von 11 mm, das Weibchen von 17—19,5 mm, er= 
wachſen. Die ockergelbe Grundfarbe des Körpers erſcheint durch braune Zeichnungen ge— 
ſcheckt. Am Vorderleibe ſind der Rand und ein Mittelſtreifen des durch einen Quereindruck 
vom Rücken abgeſchiedenen Kopfteiles, Strahlenlinien und jederſeits drei Mondflecke auf 
dieſem dunkler, am Hinterleib eine Mittellinie roſtrot oder braungelb, eine Fleckenreihe 
jederſeits daneben gelb, und dicht gedrängte Schrägſtriche an den Seiten braun. Die ocker— 
gelben Beine, deren drittes Paar kürzer als die faſt gleich langen übrigen iſt, ſind mit 
gezackten, dunkeln Ringen geziert. Daß die oberen Spinnwarzen wie zwei Schwänzchen den 
ovalen Hinterleib überragen, und wie die Augen ſich gruppieren, erhellt aus der obigen 
Abbildung. 

Will die Spinne ihr Neſt anlegen, jo drückt fie das Spinnfeld ihres Leibes ein paar 
Zoll von der Ecke entfernt gegen die Wand, ſpaziert im Winkel nach der anderen Wand 
und befeſtigt hier etwa in demſelben Abſtande den ſtraff angezogenen Faden; er wird als 
der äußerſte und wichtigſte verdoppelt und verdreifacht, und durch fortwährendes Hin- und 

Hergehen auf den Fäden entſtehen dicht daneben bis nach dem Winkel hin gleichlaufende, 

immer kürzer werdende, die alle in derſelben Weiſe wie der erſte an den beiden Wänden 

ihre Anheftungspunkte erhalten. Zu dieſem „Zettel“ fügt die Spinne durch Querfäden den 
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„Einſchlag“, und das in der Mitte etwas eingeſenkte Fangnetz iſt fertig, aber der ganze 
Bau noch nicht vollendet. Für ſich ſelbſt webt fie nun noch hinten im Winkel ein beider: 
ſeits offenes Rohr, an welchem wie an einem kurzen Stiele der zuerſt angelegte dreieckige 
Zipfel ſitzt. Da ſie am liebſten ſolche Stellen wählt, wo Löcher und Riſſe in der Mauer 
vorkommen, ſo mündet das Rohr in eine ſolche Vertiefung, in welche ſich die Spinne bei 

herannahender Gefahr zurückzieht. Vorn in dieſer Röhre lauert ſie auf die Beute, ergreift 
ſofort die ins Netz geratene Fliege oder Mücke, ſchleppt fie mit ſich und verzehrt fie ge⸗ 
mächlich in ihrem Hinterhalt. 

Es wurde bereits oben bemerkt, daß jede Spinne mit ihrem Spinnſtoff ſparſam ſein 
müſſe, weil ſeine Erzeugung von ihrer Ernährung abhängt und eine verhungerte weniger 
beſitzt als eine feiſte, wohlgenährte; darum wird ſie alſo auch nicht arbeiten, wenn Sturm 
und Regen ihre Arbeit ſofort wieder zerſtören könnten und unnütz erſcheinen ließen. Hieraus 
folgt weiter, daß ihr die Natur ein feines Vorgefühl für das Wetter verliehen haben müſſe. 
Daher hat man die Spinnen als Wetterpropheten bezeichnet und nach ihrer Thätigkeit oder 
Ruhe, ihrem Hervorkommen oder Zurückziehen und ihrer Stellung im Neſte überhaupt, 
nach der größeren oder geringeren Menge der Grundfäden bei Anlage desſelben, nach dem 
Baue neuer oder der Vergrößerung ſchon fertiger Gewebe und dergleichen beſondere Regeln 

für die mutmaßliche Witterung aufgeſtellt. Jedenfalls ſind die Spinnen gegen Anderung 
im Gleichgewicht der Luft, gegen Anderungen in den Strömungen derſelben empfindlich 
und zeigen dieſen Wechſel, mit welchem ſich ſehr häufig auch das Wetter ändert, auf 
6—8 Stunden vor dem wirklichen Eintritt an. Vorzugsweiſe haben ſich die angeſtellten 
Beobachtungen auf die Kreuzſpinne und die eben beſprochene Art bezogen. Zerreißt die 
Kreuzſpinne die Grundfäden ihres Rades nach einer beſtimmten Richtung hin und verbirgt 
ſich dann, kriechen die Hausſpinnen oder Trichterſpinnen ꝛc. tief in ihre Röhre und drehen 
die Hinterleibsſpitze nach einer beſtimmten Seite: dann iſt auf bald eintretenden heftigen 
Wind aus jener Gegend zu rechnen. Befeſtigt erſtere aber die Fäden des Rahmens wieder 
und nimmt eine wartende Stellung ein, kommen letztere mit vorwärts gerichtetem Kopfende 
zum Eingang der Röhre und ſtrecken die Beine, wie zum Fange gerüſtet, daraus hervor: 
ſo kann man die Rückkehr des Ruheſtandes in der Atmoſphäre annehmen. Von mancher 
Seite war den Spinnen eine zu übertriebene Prophetengabe beigelegt worden, weshalb 
man ſie ihnen von anderer Seite gänzlich abſprach. Da geſchah es im Jahre 1794, daß 
ſich ihr alter Ruhm, der ſchon verloren zu gehen ſchien, durch folgenden Vorfall von neuem 

befeſtigte. Der Führer der franzöſiſchen Revolutionsarmee, Pichegru, war der Überzeugung, 
daß gegen das unter Waſſer geſetzte Holland nichts auszurichten ſei, und bereits im Be⸗ 
griffe, unverrichteter Sache umzukehren. In dieſer bedenklichen Lage ließ ihm der von den 
Holländern gefangen gehaltene Generaladjutant Duatremere d'Jsjonval aus dem Ge— 
fängnis zu Utrecht die Nachricht zukommen, daß die Spinnen ihm eine binnen 10 Tagen 
ſicher eintretende Kälte prophezeiten. Pichegru harrte aus, die Kälte trat ein, und unauf⸗ 
haltſam drang die Armee auf dem Eiſe nach Amſterdam vor. Der befreite Verkündiger der 
wichtigen Kundgebungen ſeitens der Spinnen aber wurde im Triumph nach Paris geführt. 

Entſchieden war es eine Hausſpinne oder eine ihr verwandte Art, welche der unglüd- 

liche Chriſtian II. von Dänemark im Kerker zähmte, wie ſie umgekehrt nicht wenig dazu 
beitrug, die Leidenſchaften des Tyrannen zu zügeln. Sie kannte ſeine Stimme und kam 
ſtets herbei, wenn er fie lockte und etwas für fie hatte. Wer iſt nun wohl verabſcheuungs⸗ 
würdiger, dieſe Spinne, welche einem Unglücklichen noch einiges Vergnügen bereiten kann, 
oder der Kerkermeiſter, von welchem berichtet wird, daß er ſie getötet habe, nachdem er 
ihre Freundſchaft mit dem Gefangenen entdeckt hatte? Als der König alt und ſchwach 
geworden war und nichts mehr als den Tod wünſchte, behandelte man ihn ſchonender. Oft 
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erzählte er dann mit Thränen der Rührung von der Freundſchaft ſeiner Spinne, von dem 
Troſte, welchen ihre Nähe ihm gebracht, von ihrer Anhänglichkeit und Klugheit und von 
dem verzweiflungsvollen Schmerze, den der gefühlloſe Kerkermeiſter durch ihre Tötung über 
ihn gebracht habe. 

Man hat die Gewebe und beſonders die leicht zugänglichen der Hausſpinnen auch zu 
mediziniſchen Zwecken benutzt. Werden dieſelben auf einem Rohrſtuhl oder Drahtſieb 
gründlich ausgeklopft und vom Staube gereinigt, mit einem Wiegemeſſer fein zerſchnitten, 
mit Butter vermengt auf Brot geſtrichen und in beſtimmten Zwiſchenzeiten genoſſen, ſo ſollen 
ſie treffliche Dienſte gegen Wechſelfieber leiſten. Bekannter iſt die blutſtillende Wirkung der 
auf Wunden gelegten, natürlich gleichfalls erſt vom Staube befreiten Spinnengewebe. Auch 
hat man verſucht, ſie gleich den Seidenfäden zu verarbeiten; jedoch wird dieſer Rohſtoff, 
welcher von einem Raubtier ſtammt, nie in ſolchen Mengen zu beſchaffen ſein, um Vorteil 
aus dem Induſtriezweig erzielen zu können. 

Die gemeine Labyrinthſpinne (Agelena labyrinthica) vertritt für offene 
Waldplätze, Wieſen und ſonnige Bergabhänge, die mit niederen Pflanzen und Geſtrüpp 
bewachſen ſind, in ihrer Lebensweiſe die Hausſpinne. Sie iſt noch etwas kräftiger gebaut 
als dieſe (13—22 mm lang), von derſelben Geſtalt, am graugelben Vorderleib mit zwei 
ſchwarzbraunen Längsſtreifen gezeichnet, die nach den Seitenaugen hin ſpitz auslaufen. 
Über den grau und ſchwarz gemiſchten Hinterleib zieht ein Mittelſtreifen graurötlicher Haare, 

welcher in einen orangenen Fleck über den heraustretenden Spinnwarzen endet, und an 

welchen ſich ſeitlich 5—6 von Punkten ausgehende, geſchwungene, ſchräg nach vorn ge— 
richtete Streifen von gleichfalls graurötlicher Behaarung anſchließen. Die Hüften und 
Schenkel ſind gelb, die übrigen Glieder der Beine rotgelb, an den Spitzen rotbraun, ſonſt 
ungefleckt. Die ziemlich gleich großen Augen ordnen ſich wie bei der vorigen Art, nur 
treten die Scheitelaugen weiter zurück und näher aneinander, faſt ſo nahe wie die Stirn— 
augen. Weil das Endglied der oberen Spinnwarzen faſt doppelt ſo lang wie das vorauf— 
gehende Glied und emporgerichtet iſt, ſo erſcheint das Schwänzchen ſehr entwickelt. Das 
Endglied der männlichen Taſter iſt kurz und dick, nicht länger als das dritte Glied, während 
es bei Tegenaria beinahe anderthalbmal länger iſt. Die Spinne legt unter Kräutern und 
niedrigem Buſchwerk, an freien und ſonnigen Stellen, wie bereits erwähnt, ein wage— 
rechtes Gewebe als Hängematte an und läßt es in eine walzige, beiderſeits offene, mehr— 
fach gekrümmte Röhre, welche ihre Warte bildet, auslaufen. Dieſelbe wird von oben her 
mit trockenen Blättern verwebt, um einigen Schutz gegen Regen und die brennenden Sonnen— 
ſtrahlen zu gewähren. Bei ſchönem Wetter durchläuft die Labyrinthſpinne öfters die Grenzen 
ihres Baues, deſſen weiter Rand durch mehr als 30 em lange Fäden mit der Umgebung 
verbunden iſt. Sie zeigt ſich in ihren Bewegungen ungemein flink und gierig nach Beute. 
Ihr Neſt verläßt ſie ſo leicht nicht, ſondern flickt es immer wieder aus, ſobald es an einer 
Stelle Schaden erlitten hat. Im Juli und Auguſt erfolgt die Paarung und zwar in der— 
jenigen Röhre, in welcher ſich das Weibchen aufhält. Dieſes legt hierauf eine verhältnismäßig 
geringe Anzahl (60 — 70) großer Eier in einen aus mehreren Schichten beſtehenden Schlauch, 
deſſen Außenſeite mit Erdklümpchen und Pflanzenüberreſten aus der Umgebung verwebt iſt. 

Derſelbe wird in der Nähe des Neſtes aufgehängt und von der Mutter ſorgſam über— 
wacht. — Die Spinne hat eine weite Verbreitung; denn man findet ſie in England, 
Schweden, Deutſchland, Frankreich, Ungarn und ſicher auch in Rußland. In erſterem 
Lande ſoll nach Liſters Beobachtungen die Begattung ſchon im Mai erfolgen und die 

junge Brut, durch dichte Fäden geſchützt, in Mauerlöchern und hinter Baumrinde über— 
wintern, während nach den in Frankreich und Deutſchland angeſtellten Beobachtungen ſich 
die Eier in dieſer Lage befinden. 
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Die beiden genannten und noch einige verwandte Gattungen hat man unter dem ge— 
meinſamen Erkennungszeichen, daß die Afterklaue mit 8—5 Zähnen bewehrt iſt, als Sippe 
der Trichterſpinnen (Agelenidae) in der Familie der Sackſpinnen zuſammengefaßt. 
Eine zweite Sippe derſelben Familie bilden die Sackſpinnen (Drassidae) im engeren 
Sinne des Wortes. Ihr Vorder- und Hinterleib ſind walzig oder länglich eiförmig, die 
Beine kurz, den Füßen fehlt meiſt die Afterklaue, die walzigen Spinnwarzen ſind entweder 
gleichgroß, oder die unteren treten weiter heraus, die acht Augen verteilen ſich in ver— 
ſchiedener Weiſe oben auf dem Bruſtſtücke, an dem ſich der Kopf viel undeutlicher abſondert 
als bei den vorhergehenden Arten. 

Kein einziges Glied der ganzen Sippe bietet durch ſeine Lebensweiſe jo viele inter- 
eſſante Eigentümlichkeiten, wie die gemeine Waſſerſpinne (Argyroneta aquatica), 
ein in ſeiner äußeren Erſcheinung nichts weniger als ausgezeichnetes Tier. Weil bei ihr 

Gemeine Waſſerſpinne (Argyroneta aquatica), etwas vergrößert, und zwei Neſter derſelben. 

noch eine mehrzähnige Vorklaue an den Füßen vorhanden und der hochgewölbte Vorder— 
teil, der ſchon vorher in ungenauer Ausdrucksweiſe als Kopf bezeichnet wurde, von dem 
übrigen Rücken durch eine Querfurche getrennt iſt, hat man ſie auch wohl mit den Trichter— 
ſpinnen vereinigt; in Anſehung der übrigen Merkmale aber paßt ſie beſſer hierher. Gegen 
die bei den meiſten übrigen Spinnen geltende Regel übertrifft das kräftigere, 15 mm 
meſſende Männchen das reichlich 12 mm lange Weibchen. Von den 8 unter ſich gleich— 
großen Augen ſtehen die 4 vorderen in einem flachen, nach vorn gerichteten, die übrigen 
in einem nach hinten gewölbten Bogen, welche ſich beide, außer in der Richtung, noch 

dadurch unterſcheiden, daß im vorderen die einzelnen Augen nur etwa um die halbe Länge 
ihres Durchmeſſers, im hinteren dagegen reichlich um den ganzen Durchmeſſer voneinander 
abſtehen, während die Mittelaugen auf einer polſterartigen Erhöhung, die Seitenaugen 
auf einem ſchiefen Hügelchen ruhen. Die beiden, dem kleinen Kolben voraufgehenden 
walzigen Glieder der männlichen Taſter erreichen mehr als die doppelte Länge im Ver— 
gleiche zu ihrer Breite. Bei beiden Geſchlechtern zieht der faſt nackte, roſtrötliche Vorder⸗ 
leib an den Seiten und hinten in Braun, um die Stirn in Schwarzbraun und iſt vorn 
durch drei ſchwarze Längslinien, auf dem Rücken durch gleichfarbige Strahlen gezeichnet. 
Den olivenbraunen Hinterleib überzieht ein zarter Reif weißgrauer Samthaare, auf dem 
zwei Reihen eingedrückter Punkte in die Augen fallen. Dergleichen finden ſich nicht ſelten 
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auch bei anderen Spinnen und markieren die Anheftungsſtellen für ebenſo viele mitten 
durch den Leib bis nach dem Bauche gehende Muskelfäden. Die Beine endlich ſind mit 

Ausſchluß der lichteren Schenkel und Hüften olivenbraun. 
Die eben beſchriebene Spinne lebt faſt beſtändig im Waſſer und atmet durch Lungen— 

ſäcke und Luftröhren zugleich, durch dieſe im Vorderleib, wie es ſcheint, durch jene in 
der hinteren Körperhälfte. Die Luftröhren entſpringen aus kurzen, hinter den Lungen ge— 
legenen Stämmen pinſelförmig und verzweigen ſich nicht wieder. Im äußeren Anſehen 

leicht mit anderen Spinnenarten (Clubiona atrox, Drassus brunneus, sericeus und 
anderen) zu verwechſeln, unterſcheidet ſich die Waſſerſpinne durch ihre Lebensweiſe doch 
weſentlich von dieſen allen. Sie wählt ſtehende oder nur ſanft dahinfließende Gewäſſer, 
welche reich an Milben und kleinen Inſekten, an Meerlinſen und verſchiedenen anderen 

Waſſerpflanzen ſind, zu ihrem Aufenthaltsort, ſchwimmt hier umher, baut hier ihr Neſt 
und begattet ſich auch daſelbſt. Sie kann indes auf kürzere Zeit außerhalb ihres Elementes 
leben; denn Geoffroy ſah, wie eine und die andere bei Verfolgung des Raubes heraus— 
kam, den ergriffenen aber mit ſich hinab nahm, und Walfenaer beobachtete bei einer 
Gelegenheit eine Häutung über dem Waſſer. Die ſchwimmende Spinne bietet einen über— 

raſchenden Anblick, indem eine dünne Luftſchicht ihren Hinterleib umgibt, welche wie eine 
Queckſilberblaſe (daher die „Silberumfloſſene“) erglänzt und die Gegenwart der ihrer 
Kleinheit wegen ſonſt zu überſehenden jungen Tierchen verrät. Dieſe Luftſchicht wird 
nicht bloß von dem Samtüberzuge, welcher das Naßwerden der Haut verhindert, feſt ge— 
halten, ſondern überdies noch durch eine Art Firnis vom umgebenden Waſſer getrennt. 
Bemerkt man Waſſerſpinnen ohne dieſes ſilberne Luftkleid, ſo kann man darauf rechnen, 
daß ſie krank ſind. | 

Wenn unſere kleine Taucherin ein Neſt bauen will, jo kommt ſie an die Oberfläche 
des Waſſers und reckt, auf dem Kopfe ſtehend oder den Bauch nach oben gerichtet, die 
Spitze ihres Hinterleibes aus jenem hervor und in die Luft, breitet die Spinnwarzen aus— 
einander und huſcht ſchnell wieder in das Waſſer. Auf dieſe Weiſe nimmt ſie unabhängig 
von dem Silberkleide des Hinterleibes eine kleinere oder größere, der Leibesſpitze an— 

hängende Luftblaſe mit ſich hinab. Mit ihr ſchwimmt ſie an den Pflanzenſtengel, welchen 
ſie ſich vorher als paſſendes Plätzchen für ihre Wohnung auserkoren hatte, und heftet dort 
die Blaſe an. Dies kann natürlich nur mittels des Spinnſtoffes geſchehen, welcher aus 
den Warzen als eine Art von Firnis hervordringt, mit den Hinterfüßen geordnet wird 
und die Luft der Blaſe vom Waſſer abſchließt, weil dieſe ſonſt ohne weiteres wieder nach 
oben perlen würde. Hierauf wiederholt ſie ihr erſtes Verfahren, holt ſich eine zweite Luft— 
blaſe, welche unten am Stengel durch die zweckmäßige Vergrößerung des ſie haltenden 
Fadennetzes mit der erſten vereinigt wird, und fährt fort, bis allmählich die kleine Taucher— 
glocke mit ihrer Offnung nach unten etwa in der Größe einer Walnuß fertig iſt. Ver: 
ſchiedene Fäden müſſen natürlich während des Wachstums derſelben ihr den nötigen Halt 
geben, und andere, um den Eingang nach allen Richtungen ausgezogene, dienen als Fall— 
ſtricke für die heranſchwimmende Beute. Wollten die Spinnen nur auf dieſe warten, ſo 
müßten ſie wohl manchmal hungern, daher ſchwimmen ſie auch danach aus und halten 
ſich weniger an eine beſtimmte Gewohnheit als ihre in der Luft Netze auswerfenden 
Brüder. Haben ſie ein Schlachtopfer erfaßt, ſo kriechen ſie damit am erſten beſten Stengel 
in die Höhe und verſpeiſen es in der Luft, oder thun ein gleiches in ihrer Taucherglocke, 
auch hängen ſie es hier als Vorrat an einem Faden auf, wenn der Hunger vorläufig ge— 
ſtillt iſt. In der Gefangenſchaft befeſtigen die Spinnen ihre Glocke auch an die Wände 
des Gefäßes, ja de Troisvilles beobachtete mehrmals, daß, wenn man ihnen keine 
Pflanzen mit in ihr Gefängnis gab, ſie kreuzweiſe Fäden durch das Waſſer zogen und 
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mitten daran ihr Neſt befeſtigten. Dasſelbe ſieht unter allen Umſtänden aber nicht wie 

ein Gewebe, ſondern wie eine weiße, dichte und überfirnißte Maſſe aus. 

Zur Zeit der Paarung, welche im Frühjahr und September erfolgt, erſcheint das 
Luftkleid weniger regelmäßig, entweder bleibt ein rautenförmiger Rückenfleck frei davon, 
oder an einzelnen Stellen, wie an Bruſt, Bauch und Hinterleibsſpitze, häuft ſich die Luft 
mehr an. Das Männchen baut dann in der Nähe des Weibchens ebenfalls eine Glocke von 
etwas geringerer Größe und verbindet dieſelbe durch einen verdeckten Gang mit der des 
Weibchens. Lignac beobachtete, aber nur im Frühling, bisweilen drei miteinander ver⸗ 
bundene Neſter, die ſich ebenſo ſchnell wieder trennen können, wie ſie ſich vereinigten, wenn 
die Spinnen in Streit geraten; denn in dieſer Zeit ſind ſie ſehr erregt, und es entwickeln 
ſich Kämpfe um das Eindringen in das eine oder andere Neſt. Hat ſich aber erſt ein Pär⸗ 

chen geeinigt, ſo hält es ſich auch in Frieden und Freundſchaft zuſammen. Das Weibchen 
legt ſeine Eier in eine Luftblaſe, welche es dann weiter umſpinnt, und heftet dieſes etwas 
abgeplattet kugelige Neſtchen an eine Waſſerpflanze, dasſelbe nicht aus den Augen laſſend, 
oder hängt es in ſeiner Glocke auf. Letzteres beobachtete de Troisvilles am 15. April; 

am 3. Juni ſchlüpften die jungen Spinnen aus, welche emporſtiegen, um Luft zu ſchöpfen. 
Mehrere bereiteten ſich kleine Glocken an einer Pflanze, welche ſie in ihrem Behälter vor⸗ 
fanden, gingen aber nichtsdeſtoweniger in ihrer Geburtsſtätte aus und ein. Einige von 
ihnen fielen über die Leiche einer Libellenlarve her und zauſten daran wie Hunde an 
einem Stücke Fleiſch. Am fünften Tage wechſelten ſie ihre Haut, und die Bälge ſchwammen 
in Menge auf dem Waſſer umher. 

Aber auch zum Winteraufenthalt dienen die Glocken. Degeer fing im September 
eine männliche Spinne ein und erhielt fie 4 Monate lang in einem mit Waſſer ge- 

füllten Gefäße. Sie baute ſich eine ſehr dünne Glocke von der Größe eines halben Tauben- 
eies, welche ſie durch unregelmäßige Fäden an die Wand des Gefäßes befeſtigte. Mitten 
in dieſer lufterfüllten Taucherglocke ſaß die Spinne, den Kopf nach oben gerichtet und die 

Beine an den Körper angezogen. Am 15. Dezember fand ſich die untere Offnung ver- 
ſchloſſen und die Spinne unbeweglich in ihrer Luftblaſe. Durch Drücken zerriß dieſelbe 
und die Luft perlte daraus hervor. Hierauf verließ die Spinne ihre geſtörte Wohnung. 
Degeer reichte ihr eine Waſſeraſſel, die ſie ſogleich ergriff und ausſog. Nachdem ſie 3 

Monate gefaſtet hatte, zeigte ſie ſich noch lebensluſtig und vorzugsweiſe zum Schmauſen 
bereit. Im Freien überwintert die Waſſerſpinne ſehr gern in einem leeren Schneckenhauſe, 
deſſen Mündung ſie durch ein künſtliches Gewebe verſchließt. Unſere Art ſcheint mehr dem 
mittleren und nördlichen Europa anzugehören und iſt ſchon im nördlichen Frankreich ſelten; 
im Süden kommt ſie nicht vor. ö 

Die übrigen zahlreichen, auf mehrere Gattungen verteilten Sackſpinnen leben meiſt 
verſteckt unter Steinen, Moos, in Mauerritzen, Felsſpalten und hinter Rindenſtücken alters⸗ 
ſchwacher Bäume. Hier beſonders fallen den Hemdenknöpfen ähnliche, in der Mitte etwas 
gewölbte, ringsum flach gerandete, weißſeidene Körperchen auf; es ſind die platt an die 
Innenſeite der Rinde oder an den entrindeten Stamm, aber auch an zuſammengerollte 
Blätter angeklebten Eierneſtchen mehrerer Arten dieſer Sippe. Als eine der gemeinſten findet 
ſich an den genannten Verſtecken in unſeren Gärten, nicht ſelten auch in Häuſern, die 

Atlasſpinne (Clubiona holoserica). Sie fertigt einen Sack, gleich ausgezeichnet 
durch Feinheit, Silberglanz und Durchſichtigkeit, ſchlüpft aus deſſen Offnung ſcheu und 
erſchreckt, wenn eine unerwartete Störung kommt, beiſpielsweiſe ein Unbefugter das Rinden— 
ſtück losreißt, hinter welchem ſie ſich ſicher fühlte, und bringt in dem Bereiche jenes ihre 
knopfförmigen Eierneſtchen an. Zur Paarungszeit halten ſich beide Geſchlechter in einem 
Sacke auf, der durch eine geſponnene Scheidewand in zwei Wohnungen, ein oberes und 
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unteres Stockwerk, geteilt worden iſt. Gegen Ende Juni legt das Weibchen 50— 60 Eier, 
und ſo lebhaft es vorher war, ſo bereit, davonzulaufen und ſich zur Erde zu ſtürzen, 
wenn es geſtört wurde, ſo wenig läßt es ſich jetzt dazu beſtimmen, die Keime ſeiner Nach— 

kommenſchaft zu verlaſſen, ſondern es zieht ſich bei herannahender Gefahr höchſtens in den 

Hintergrund ſeiner Wohnung zurück, verläßt ſie aber nicht. Zu anderen Zeiten ſchweifen 
die Atlasſpinnen gern umher und ſuchen mit Vorliebe die Neſter anderer Spinnen auf, 
um deren Eier zu freſſen. Ein gelblichweißes, die hornbraune Grundfarbe des lang ovalen 
Kopfbruſtſtückes, die rotbraune des ebenſo geſtalteten Hinterleibes bedeckendes Schuppen— 
kleid, grünlichweiße und durchſcheinende, an der Spitze ſchwärzliche Beine und ſchwarze 
Mundteile machen unſere im weiblichen Geſchlechte 6,5— 11 mm, im männlichen höchſtens 

8 :s mm meſſende Art kenntlich. Die Gattung aber charakteriſieren acht weit voneinander 
ſtehende Augen, deren vordere Reihe faſt eine gerade, die hintere eine ſchwach nach hinten 
gebogene Linie bildet, mit bedeutend weiter voneinander gerückten Augen; die Seitenaugen 
ſtehen um Augenbreite voneinander ab. Die Spinnwarzen haben gleiche Länge, die Füße 

Kellerſpinne (Segestria senoculata), Männchen und Weibchen; in der Mitte die Augenſtellung von vorn. Alles vergrößert. 

keine Vorklaue, die Unterlippe eine faſt linienförmige Geſtalt und die Kieferfühler in der 
Mitte eine ſtarke Einſchnürung. 

Die Röhrenſpinnen (Dysteridae) weben unter Steinen, in Ritzen, Rohrſtengeln ꝛc. 
Röhren von dichter Seide und zeichnen ſich durch nur ſechs Augen, einen walzigen, auf 
kurzen, aber ſtarken Beinen ruhenden Körper und eine einzähnige Vorklaue aus, die weib— 
lichen Taſter überdies durch eine ungezähnte Kralle. Sie bilden die dritte Sippe der Sack— 
ſpinnen (Tubitelariae, Drassidae), welche Neſter in den bereits vorgeführten Formen. 

bauen, acht, in ſelteneren Fällen nur ſechs, meiſt in zwei Reihen geſtellte Augen und nicht 
immer mit Vorklaue verſehene Beine haben, von denen die beiden mittleren Paare ſtets 
die kürzeren ſind. 

Die Glieder dieſer, neuerdings von Simon um 40, die Mittelmeerländer bewohnende 
Arten vermehrten Sippe erkennt man leicht an den angeführten Merkmalen, beſonders an 
den ſechs Augen, welche bei der Gattung Segestria von faſt gleicher Größe zu vier in einer 
kaum nach hinten gebogenen Reihe vorn ſtehen, während die beiden oberen die weiter nach 
außen gerückten Seitenaugen bilden, welche von ihren anderen Nachbarn nicht weiter weg— 
rücken als dieſe von den Stirnaugen; bei Dysdera dagegen ordnen fie ſich jo, daß man zwei 
größere Stirnaugen, zwei etwas näher gerückte, bedeutend kleinere Scheitelaugen und jeder— 
ſeits mitten zwiſchen ihnen ein Seitenauge unterſcheiden kann, welches natürlich weiter nach 
der Seite rückt und die Größe eines Stirnauges hat. Eine der verbreitetſten und gemeinſten 
Arten iſt die Kellerſpinne (Segestria senoculata), die unter Steinen, Baumrinde, 
Moos, in Mauerlöchern und Strohdächern lebt, und zwar in einer mäßig langen, weißen, 
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beiderſeits offenen Röhre, an deren Mündung ſie mehrere Fäden nach allen Richtungen 
zieht, als Stein des Anſtoßes für herannahende Inſekten. Am Eingang dieſer Röhre hält 
ſie Wacht, die ſechs vorderen Beine nach vorn gerichtet und dem Körper angedrückt. Das 

in den Fangfäden erſcheinende Schlachtopfer wird ſogleich erfaßt und nach hinten in die 
Röhre mitgenommen. Die Spinne zeigt ſich in ihren Angriffen kühn und gewandt: denn 
ſie wagt ſich an Kerfe, die ihr an Größe und Kraft überlegen ſind, und nimmt es ſelbſt 
mit einer Weſpe auf, die von den meiſten anderen Spinnen gefürchtet wird. Mitte Sommers 
kriechen die Jungen aus dem ziemlich kugeligen Eierſäckchen aus und halten ſich anfangs 
im Neſte der Mutter auf. Die faſt 10—11 mm meſſende Kellerſpinne zeichnet ſich durch 

einen geſtreckten Körper aus. Der langeiförmige, pechbraun glänzende Vorderleib iſt faſt 
doppelt ſo lang wie breit, vorn und hinten abgeſtutzt, den walzigen, bräunlichgelben Hinter— 
leib ziert ein Haarkleid und auf dem Rücken eine dunkelbraune Zeichnung, beſtehend aus 
einer Längsreihe von 6 oder 7 nach hinten kleiner werdenden Flecken, welche ein Mittel- 
ſtreifen miteinander verbindet. Die Seiten, der Bauch und die Bruſt erſcheinen durch 

dunkelbraune Fleckchen geſprenkelt, die Schienen und Ferſen mit zwei, die Spitzen der 

Schenkel mit einem ſchwarzen Ringe umgürtet. Dieſe Art fand Walfenaer ſehr unempfind— 
lich gegen die Kälte, denn er traf im Januar 1830 eine Spinne in bereits ſehr lebhaften 
Bewegungen hinter Baumrinde an, obgleich der Wärmemeſſer ſeit 8 Tagen 14 Grad unter 
Null zeigte. Derſelbe behauptet übrigens auch, daß hier, wie bei der Waſſerſpinne, das 
Männchen größer ſei als das Weibchen, was von anderen Seiten nicht beſtätigt wird. — 
Zur nächſten Verwandtſchaft gehört eine auf Cuba unter Steinen lebende, als Nops Guana- 
bacoae beſchriebene Spinne, welche durch das Vorhandenſein von nur zwei Augen eine 

merkwürdige Abweichung vom Urbilde der Spinnen liefert. 

Eine beträchtliche Anzahl von Spinnen, die beſonders in Nordamerika und Europa 
leben, ohne den übrigen Erdteilen gänzlich zu fehlen, zeichnen ſich durch ihr Betragen und 
den meiſt plattgedrückten Körper vor allen anderen aus. Sie ſind als Krabbenſpinnen 
(Laterigradae, Thomisidae) zu einer Familie vereinigt worden und darum ſo ge— 
nannt, weil ſie eine nicht zu verkennende Ahnlichkeit mit den kurz geſchwänzten Krebſen, 
den Krabben, haben; dieſelben ſtrecken nämlich ihre Beine, von denen die beiden hinterſten 
Paare gegen die vorderen an Länge auffallend zurückbleiben, weit von ſich, drücken ſie ſamt 
dem flachen Leibe feſt an ihre Unterlage an und gleiten mit gleicher Leichtigkeit vor-, rück— 
und ſeitwärts dahin, wie es ihnen eben paſſen will. Man trifft ſie an Baumſtämmen, 
Blättern, beſonders aber an fleißig beſuchten Blumen an, wo ſie auf Beute lauern. Sie 

ſchleichen gern gegen den Kopf des zum Opfer auserſehenen Inſektes, packen ihn hinten 
im Genick und lähmen oder töten jenes durch ihren Biß. Oft prallen ſie erſt zurück, um 
die Wirkungen ihres Anfalles abzuwarten, und ſchreiten dann zum Ausſaugen, wenn jene 
die gewünſchten waren. Gewöhnlich ziehen ſie nur einzelne Fäden, um ſich an denſelben 
herabzulaſſen oder ſonſt ihre Wege zu regeln. Zu der Zeit des Eierlegens wohnen manche 
Arten zwiſchen zuſammengezogenen Blättern, in Blütenſtänden der Dolden, der Schafgarbe 

und anderer Pflanzen, die ſie inwendig mit einem mehr oder weniger dichten Gewebe aus— 
kleiden, andere ſuchen ſich wieder andere geſchützte Plätzchen unter Steinen oder hinter 

Baumrinde, um ihre platten oder runden Eierſäckchen daſelbſt abzulegen und mit der ge— 
wohnten mütterlichen Zärtlichkeit zu bewachen. Die an Baumſtämmen lauernden Krabben: 
ſpinnen unterſcheiden ſich hinſichtlich der Körperfärbung kaum von dieſen, und die grün— 
liche Krabbenſpinne (Thomisus oder Sparassus virescens), von weißgrüner 
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Farbe, drückt ſich feſt in den Blütenſtrauß der Schafgarbe, ſo daß die harmlos ab- und zu— 
fliegenden Inſekten in vielen Fällen keine Ahnung von dem Verderben haben können. 

Die acht Augen der Krabbenſpinnen ſtehen vorherrſchend in zwei Bogenlinien, welche 

einen nach hinten offenen Halbmond einſchließen. Nach der wenig veränderten Stellung 
dieſer, nach dem gegenſeitigen Größenverhältnis der Beine, nach dem Vorhandenſein oder 
Mangel der Vorklaue und im letzteren Falle, ob federartige Haarbüſchel an der Unterſeite 
der Fußſpitzen vorkommen oder nicht, ſowie endlich nach der Geſtaltung des Hinterleibes 
hat man die Krabbenſpinnen neuerdings auf zahlreiche Gattungen und Untergattungen ver— 
teilt, von denen Thomisus obenan ſteht. Statt aller ſei hier der umherſchweifenden 

Krabbenſpinne (Thomisus oder Xysticus viaticus) gedacht, die wegen ihrer Fär— 
bung und Zeichnung, welche hier wie bei anderen Arten nicht beſtändig ſind, von den ver— 

ſchiedenen Schriftſtellern immer wieder für eine andere Art gehalten und daher mit vielen 

Umherſchweifende Krabbenſpinne (Thomisus viaticus), im Hintergrunde Fäden ſchießend und an ihnen fliegend; im 

Vordergrunde Männchen, Weibchen und Augenſtellung von der Hinteranſicht. Alles vergrößert. 

Namen belegt worden iſt. Sie trägt ſich gelblichbraun, in einer Gabelzeichnung und an 
jedem Seitenrande des Vorderleibes am hellſten; eine lichtere, von vorn nach hinten allmäh— 
lich erweiterte, jederſeits dreimal ausgezackte Zeichnung läuft über den Rücken des Hinter— 
leibes, deſſen weißliche Seiten von braunen, hinter dem Rückenfelde bogenförmig nach 

oben gerichteten Schrägſtrichen durchzogen werden. Die gelben Beine tragen beim Weibchen 
alle oberwärts braune Flecke und Punkte, beſonders die vorderen, beim Männchen ſind die 
vier vorderen von der Wurzel bis zu den Knieen roſtbraun oder ſchwärzlich, dann gelb und 

ungefleckt wie die folgenden; das Männchen, kaum 4,5 mm lang, iſt im allgemeinen dunkler 
und greller gezeichnet als das reichlich 7 mm meſſende, im Hinterleibe bedeutend breitere 
Weibchen. Den Beinen, von denen das vorderſte Paar am längſten, das dritte am kürzeſten 
iſt, jedoch bis zur Schienenſpitze des zweiten Paares reicht, fehlt eine Vorklaue, wie auch 
jedes Federhaarbüſchel ſtatt ihrer; die Zähne der Fußkrallen ſind gekrümmt, die der Taſter— 
kralle in Mehrzahl vorhanden; die vorderen Augen bilden einen kaum bemerkbaren Bogen 
und die vier mittelſten, zugleich auch kleinſten, ein Quadrat. Die umherſchweifende Krabben— 

ſpinne findet ſich von Schweden an durch ganz Europa bis nach Agypten und iſt wegen 
der nicht eben langen Beine in ihren Bewegungen eher träge als lebhaft zu nennen. Sie 
hält ſich gern zwiſchen Blättern auf, welche ſie mit einigen loſen Fäden umſpinnt und im 
Mai oder Anfang Juni auch zum Ablegen der Eier benutzt. Dieſe werden vom Weibchen 
in ein pralles, abgerundetes Säckchen eingeſchloſſen und mit ſolchem Eifer bewacht, daß es 
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ſich ſelbſt durch Berührung nicht wegtreiben läßt. Die Entwickelung der Jungen ſcheint 
ſehr ungleichmäßig von ſtatten zu gehen. Im Herbſt ſieht man ſie in verſchiedenen Größen 
und unter denjenigen, welche an Fäden die Luft durchſchiffen. 

Die Erſcheinung der Herbſtfäden, des fliegenden Sommers, der Marienfäden 
(fils de la Vierge), iſt längſt bekannt, aber vielfach falſch beurteilt worden. Tauſend 
und abermals tauſend Fäden glänzen in der herbſtlichen Sonne wie Silber und Edelſteine 

über den Stoppelfeldern und Wieſen, in Gebüſch und Hecken, hängen als lange Fahnen an 

Bäumen und anderen hervorragenden Gegenſtänden, und ziehen in weißen Flocken durch 
die unbewegte Luft, ſich ſcharf gegen den tiefblauen Himmel abgrenzend. Nur beſonders 
ſchöne Witterung bringt dieſe Erſcheinung mit ſich, und iſt ſie einmal eingetreten, ſo darf 
man mit ziemlicher Gewißheit auf Dauer der erſteren rechnen. Darum hat man dieſe An— 

zeigen einiger im vorgerückten Alter des Jahres erſcheinenden, in gewiſſer Hinſicht den 

Sommer an Anmut übertreffenden Tage nicht unpaſſend und ohne anzüglich ſein zu wollen 
auch „Altenweiberſommer“ genannt. Daß jene Fäden von Spinnen herrühren, weiß jedes 
Kind, und niemand wird ſie mehr für Ausdünſtungen von Pflanzen halten, wie in ver— 
gangenen, weniger aufgeklärten Zeiten geſchehen iſt. Wie aber kommt es, wird man mit 

Recht fragen, daß gerade zu dieſer ſpäten Jahreszeit die Spinnen in ſo auffälliger Weiſe 
alles beſpinnen und warum nicht früher, warum nicht dann, wenn man in allen Winkeln, 
zwiſchen Gebüſch und Gras den verſchiedenartigen Spinnenweben begegnet? Dem aufmerk— 
ſamen Beobachter kann nicht entgehen, daß jene Neſter ganz anderer Natur ſind als die 
Herbſtfäden. Jene, mögen ſie eine Form haben, welche ſie wollen, ſtammen von den als 
anſäſſig bezeichneten Spinnen und dienen als Fangnetze für deren Nahrung. Die in Rede 
ſtehenden Herbſtfäden bezeichnen nur die Straße, welche das Heer der Spinnen und Spinn— 

chen wanderte, und haben keineswegs den Zweck, Inſekten zu fangen, weil die Verfertiger 
derſelben überhaupt nur umherſchweifen und keine Neſter bauen. Dieſe Spinnen fallen 
jetzt erſt auf, weil ſie zu dieſer Zeit ſo weit herangewachſen ſind, um ſich mehr zu zer— 
ſtreuen und nun allmählich ihre Winterquartiere aufzuſuchen, und machen ſich nur bei 
ſchönem Wetter durch ihre Fäden bemerklich, weil keine der ganzen Ordnung bei ungünſtigem 
Wetter ſpinnt. War der Sommer für ihre Entwickelung beſonders geeignet, ſo werden ſie 
im Oktober, welcher immer noch einige warme und ſonnige Tage zu bringen pflegt, auch 
vorzugsweiſe auffallen, denn ſie ſind in größeren Mengen vorhanden als in anderen Jahren, 
deren Witterung ihr Gedeihen weniger förderte. 

Wenn es mithin feſtſteht, daß die Herbſtfäden die Wege kennzeichnen, welche jene umher— 

ſchweifenden Spinnen zurücklegen und zwar jetzt weniger, um Nahrung aufzuſuchen, als 
um ſich mehr zu vereinzeln, oder teilweiſe, um die feuchteren Aufenthaltsorte mit höher 
gelegenen und trockeneren für den Winteraufenthalt zu vertauſchen, ſo kann man auch noch 
einen Schritt weiter gehen und dieſen Tieren oder einigen Arten von ihnen den bei manchen 
Kerfen bereits kennen gelernten Wandertrieb zuſprechen. Als Raubtiere können ſie um ſo 
weniger in gedrängten Scharen bei einander bleiben, wie ihre anſäſſigen Schweſtern, die 
Rad⸗, Trichter-, Röhrenſpinnen und wie die Neſterbauer noch alle heißen mögen, welche 
doch immer eine Häuslichkeit haben, durch die ſie an einen beſtimmten Ort gebunden ſind. 
Da den Spinnen aber die Flügel der wandernden Inſekten fehlen, die Reiſe zu Fuß wenig 
fördern würde, ſo benutzen ſie in ſehr ſinnreicher Weiſe ihre Fäden, um mit dieſen durch 
die Luft zu ſegeln. Wie aber fangen ſie das an? Man ſchenke ihnen nur einige Auf— 
merkſamkeit, und man wird bald ihre Schlauheit durchſchauen. Alle die Erde überragenden 

Gegenſtände, Prellſteine an den Straßen, Pfähle, die ſich leicht überſehen laſſen, aber auch 
Zweigſpitzen von Buſchwerk und Bäumen wimmeln zur Zeit der Herbſtfäden von ver— 
ſchiedenen Spinnen, welche den ſich herumtreibenden Arten angehören und noch nicht völlig 
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erwachſen find. Während des Umherlaufens werden immer einige Fäden geſponnen, welche 
an dem Untergrunde haften und der Spinne zum Anhalten dienen. Hat ſie nun das Ver— 
langen, eine Luftfahrt anzutreten, ſo heftet ſie an einer Stelle einen Faden feſt und geht 
in einer geringen Seitenwendung, die Hinterleibsſpitze hoch emporgerichtet, wenig vorwärts, 
dem Luftzug entgegen, und ſtellt ſich dann, die Beine ſteif ausgeſtreckt und möglichſt 
hochgehalten, feſt. Der ausfließende Faden bildet eine Schlinge, welche ſich flatternd in dem 
Maße verlängert, als der Luftzug ihn geſpannt erhält. So ſcheint alſo die Spinne den 
Faden auszuſchießen. Iſt er 2— 3 m lang, ſo beißt ihn die Spinne am feſtgeklebten 
Ende ab, läßt mit den Füßen los, zieht dieſelben an, und langſam gleitet der Faden dahin, 
geführt von einer leiſen Luftſtrömung, die ſtets vorhanden iſt und von der Spinne mit 
ihrem feinen Gefühl für ihre Zwecke benutzt wird. Vielleicht geht die Reiſe nicht weit, 
indem der Faden irgendwo hängen bleibt und die Geſtrandete nötigt, wieder feſten Fuß 
zu faſſen. Bisweilen führt die Fahrt aber auch weiter; Darwin ſah, 60 Seemeilen vom 
Lande entfernt, auf dem Schiffe Tauſende von kleinen rötlichen Spinnen in dieſer Weiſe 
ankommen, und Liſter beobachtete ihre Flüge wiederholt hoch über ſich von der höchſten 
Stelle des York-Münſters. Um jedoch nicht zu ewiger Luftreiſe verdammt zu ſein, hat 
die Spinne ein ſehr einfaches Mittel, zur Erde herabzukommen: ſie braucht nämlich nur 

an ihrem Faden hinaufzuklettern und ihn dabei mit den Beinen zu einem weißen Flöckchen 
aufzuwickeln, ſo kommt er allmählich, gleich dem Fallſchirme eines Luftſchiffers, auf die Erde 
zurück. Die Flocken fallen bisweilen in überraſchenden Mengen aus der Luft herab, und 
in ſehr vielen Fällen wird man eine Spinne darin auffinden, in anderen auch nicht; denn 
der eben geſchilderte Vorgang gelingt in jo und jo vielen Fällen nicht, namentlich bei Vor: 
handenſein einer ſehr großen Menge von Spinnen; die Fäden vereinigen ſich, bilden nach 
und nach den Schneeflocken ähnliche Knäuel, werden vom Winde abgeriſſen und in der 
Luft umhergeführt. Das Ausſchießen der Fäden in der angegebenen Weiſe iſt ſehr wohl 
begreiflich, nur darf man es ſich nicht ſo vorſtellen, als wenn die Spinne einen Faden aufs 

Geratewohl in die Luft hinausſpritzt. So zauberhaft am Morgen, wenn dicke Tautropfen 
darin erglänzen, jenes Flormeer erſcheint, welches Stoppel-, Brachfelder und Wieſen über: 
ſtrömt, ſo läſtig kann es auf letzteren in ſolchen Gegenden werden, wo man erſt ſpät an 
das Mähen des Grumts geht; denn dieſes wird dadurch allmählich von Feuchtigkeit durch— 
drungen, ſo daß es den Tag über nicht trocknen kann. Hierdurch werden die ſonſt im 

Dienſte des Landwirtes ſtehenden Spinnen, deſſen Feldfrüchte ſie von manchem ſchädlichen 
Inſekt befreien, ſtellenweiſe recht läſtig. Im Frühjahr, wenn die Spinnen ihre Winter— 
quartiere verlaſſen, wiederholt ſich dieſe Erſcheinung als „Mädchenſommer“, aber in weit 

beſchränkterem Maße und zwar nicht nur bei uns zu Lande, ſondern auch in Paraguay, 
wo es Rengger beobachtet hat, und gewiß auch anderwärts. 

Mehr Luftſchiffer als die Krabbenſpinnen liefert die Familie der Wolfsſpinnen 
(Citigradae, Lycosidae), welche gleichzeitig durch die anſehnliche Größe einzelner ihrer 
kräftigſten Arten für unſere gemäßigten Gegenden die Buſchſpinnen der Gleicherländer ver— 
tritt. Die Wolfsſpinnen, um die neuerdings vielfach aufgelöſte Gattung Lycosa ſich 
ſcharend, ſind auf der ganzen Erde verbreitet und durch ihre äußere Erſcheinung, ihre 
Größe, die Schnelligkeit ihres Laufes, welche die langen Beine bedingen, die Wildheit ihrer 
Bewegungen, das plötzliche und unerwartete Hervorſtürzen unter einem aufgehobenen Steine 
oder aus einem anderen Schlupfwinkel, in welchem ſie geſtört wurden, mehr als die meiſten 
anderen Spinnen dazu angethan, ein Vorurteil und einen geheimen Abſcheu gegen das 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 46 
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ganze Spinnenvolk zu erwecken. Fritſch erwähnt gelegentlich eine nicht näher bezeichnete 
Art aus Südafrika, deren Hinterleib die Größe einer ſtarken Haſelnuß und deren mittlere 

Beine eine Spannweite von etwa 157 mm erreichen. Die Gefahr, von ihr gebiſſen zu 
werden, ſei größer als bei den Buſchſpinnen, weil fie ſich als wenig erfreulicher Stuben— 
genoſſe gern in Häuſern einfinde. Es ſei ſelbſt für den Naturfreund kein eben angenehmes 
Gefühl, wenn er des Abends ruhig im Zimmer ſitze und, ſich nach einem eigentümlichen 
Raſcheln umwendend, ein ſolches Ungetüm an den ſteifen Vorhängen herabſpazieren ſehe. 
Viele Wolfsſpinnen leben in Erdlöchern, deren Wände ſie mit einem Geſpinſt austapezieren. 
Die einen tragen ihr Eierſäckchen am Bauche mit ſich umher oder ſitzen wie brütend über 
ihm; andere hängen dasſelbe, zierlichen Früchten vergleichbar, an Kiefernadeln oder niedere 
Pflanzen in der Weiſe, wie die nebenſtehende Abbildung vergegenwärtigt; noch andere thun 

dies in ähnlicher Weiſe, aber das 
Neſtchen erſcheint weniger regel⸗ 
mäßig und durch anhaftenden 
Lehm oder Sand nicht in ſo glän— 
zend weißer Farbe. 

Einige recht augenfällige 
Merkmale laſſen die Wolfsſpinne 
als ſolche erkennen. Der Vorder— 
leib verſchmälert ſich ſtark nach 
vorn und erhebt ſich längs ſeiner 

Mitte in Form eines ſtumpfen 
Kieles. Die Augen ſtehen in 
drei Reihen, vier kleine vorn 

lauernd. 3) Gerandete Jagd ſpinne (Dolomedes fimbriata), auf dem Ra u 2 5 Be en ; Fa sieh. Linie, zwei bedeutend größere da- 
hinter und einander genähert, die 

beiden letzten, gleichfalls großen, noch weiter nach hinten und weit auseinander gerückt. 
Von den ſchlanken Beinen übertrifft das letzte Paar alle anderen an Länge, aber alle 

laufen in die gewöhnlich gebildeten zwei Hauptkrallen und in eine meiſt ungezahnte Vor⸗ 
kralle aus, nur einer Gattung (Zora) fehlt dieſe gänzlich. Eine mehrzähnige Klaue be- 
wehrt die weiblichen Taſter. 

Manche Wolfsſpinnen halten ſich mit Vorliebe an feuchten und ſumpfigen Stellen auf 
und laufen bei Verfolgung ihrer Beute bisweilen auch eine Strecke auf dem Waſſer entlang, 

ohne jedoch zu tauchen; dahin gehört unter anderen die gerandete Jagdſpinne (Dolo- 
medes fimbriata, Fig. 3). Sie iſt auf der Oberſeite des Körpers olivenbraun, an 

beiden Hälften desſelben breit gelb oder weiß umſäumt. Nicht ſelten unterſcheidet man auf 
der Mitte des Hinterleibes vier Längsreihen ſilberweißer Punkte, deren beide äußere, aus 
ſieben Punkten beſtehend, über die ganze Länge gehen, während die inneren ſich auf 3—4 
undeutliche Punkte der hinteren Hälfte beſchränken. Die Bruſt iſt gelb, braun gerandet, 
der Bauch grau und ſchwarz geſtreift. Die gelblichen Beine tragen ſchwarze Punkte und 
Stachelhaare. Schon im Juni treiben ſich die Jungen oft in großen Mengen an den ver- 
ſchiedenen Pflanzen ſumpfiger Gegenden umher. Das befruchtete Weibchen, welches bisweilen 
die bedeutende Länge von 26 mm erreicht, während das Männchen nur 11 mm mißt, hängt 

das kugelrunde, von lockerem und weißem Geſpinſt gebildete Eierſäckchen an einen Halm 

und hält Wache dabei. Der Gattung Dolomedes kommen zwei lange und krumme Zähne 
an der Afterklaue zu; die vier kleinen vorderen Augen ſtehen etwas hoch an der ſchräg ab— 
gedachten Kopffläche, und die vier hinteren, ſehr großen bilden ein kurzes Trapez, deſſen 



Gerandete Jagdſpin ne. Gartenluchsſpinne. Tarantel. 723 

Hinterecken doppelt ſo weit auseinander ſtehen wie die vorderen. Ein heller Seitenrand des 
dunkleren, ſamtartigen Grundes gehört zu der charakteriſtiſchen Zeichnung des Vorder- und 
Hinterleibes ſämtlicher Gattungsgenoſſen. | 

Die Arten, welche eine ungezahnte Afterklaue, einen ſehr ſchmalen und vorn hoch ab: 
gedachten Kopf haben, die Augen in der Art geordnet und eine Körperzeichnung tragen, wie 
die folgende Abbildung beide vorführt, hat man neuerdings unter dem Gattungsnamen 
Pardosa zuſammengefaßt. Die verbreitetſte von allen iſt die Gartenluchsſpinne, die 
Sackſpinne (Pardosa [Lycosa] saccata), welche im Jugendalter zu den kühnen Luft— 
ſchiffern und mit Beginn des nächſten Jahres zu den erſten Gliederfüßern gehört, welche, 
aus der Wintererſtarrung erwacht, an ſonnigen Stellen zum Vorſchein kommen. Die Paarung 
muß zeitig erfolgen, denn ſchon in der zweiten Hälfte des Mai, wenn der Winter nicht un— 
gewöhnlich lange anhielt, ſieht man die Weibchen mit ihrem etwas plattgedrückten Eier: 
ſack am Bauche zwiſchen dürrem Laub umherlaufen. Die ausgeſchlüpften Jungen halten 
ſich längere Zeit in demſelben auf, frie- 
chen auch auf dem Leibe der Mutter o 
umher. Als ich einſt mehrere dieſer S 
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Spinnen in Weingeiſt geworfen hatte, IE RS SA e 
war ich nicht wenig erſtaunt, eine große „ 2 
Anzahl junger in der Flaſche zu finden, 8 e 
welche ſich im Todeskampf aus dem > „„ 
Eierſack herausgearbeitet haben mochten. u 0 x . — 
Die in Rede ſtehende Art iſt höchſtens IHN 8 Tal 1 5 

6,5 mm lang, braungrau von Farbe und 

hat einen gelblichen Längsfleck auf dem 5 
Rücken des Vorderleibes, einen ſchwar— N,, 

. Gabelfleck am Grunde ſowie as Gartenluchsſpinne (Pardosa saccata), Weibchen mit dem 
Reihen ſchwarzer Flecke auf dem Rücken Cierſack, Augenſtellung von der Hinteranſicht. Alles vergrößert. 

des Hinterleibes und bräunlichgelbe, 
ſchwarz geringelte Beine. Es gibt mehrere, ſehr ähnliche und ebenſo lebende Arten (Par— 
dosa montana, arenaria und andere), welche ohne umſtändliche Beſchreibung nicht leicht 
unterſchieden werden können und darum von den Schriftſtellern öfters mit obigem Namen 

belegt worden ſind, ohne ihn in der That zu verdienen. Dieſe Sackſpinnen leben an feuchten 

und trockenen, ſonnigen Stellen, und ich wage nicht zu entſcheiden, ob man nach dem Aufent— 
halt einen einigermaßen ſicheren Schluß auf die beſtimmte Art ziehen könne, glaube viel— 
mehr, daß ſie alle mehr oder weniger untermiſcht vorkommen. 

Es dürfte ſchwerlich über den giftigen Biß irgend einer Spinne mehr Geſchrei er— 
hoben, mehr Unwahres verbreitet worden ſein als über den der Tarantel, einer Spinne, 
oder richtiger geſagt, mehrerer zur alten Gattung Lycosa gehörenden Arten. Der Name 
iſt dem Italieniſchen entlehnt, wo man unter Tarantola urſprünglich eine giftige Spinne 
(auch Solofizzi genannt) begreift, welche vorzugsweiſe bei Tarent (Taranto) lebt, und 
deren Biß die wunderlichſten Erſcheinungen zugeſchrieben worden ſind. Ulyſſes Aldro— 

vandi, welcher in ſeiner Naturgeſchichte der Inſekten (1602) alles geſammelt hat, was 
bis dahin auch über die Spinnen geſchrieben worden war, verbreitet ſich ausführlich über 
die Wirkungen des Tarantelſtiches und die Mittel, ihn zu heilen. Nach ihm gibt es kaum 
ein menſchliches Gebaren, ſo kindiſch und albern es auch ſein möge, welches man nicht 
der Wirkung dieſes Biſſes zugeſchrieben hätte; denn er ſagt unter anderem von den Ge— 
ſtochenen, „Tarantulati“: die einen fingen fortwährend, die anderen lachen, weinen, 
jammern; die einen verfallen in Schlafſucht, die anderen in Schlafloſigkeit; die meiſten 
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leiden an Erbrechen, einige tanzen, andere ſchwitzen, noch andere bekommen Zittern oder 
Herzpochen, und andere werden von anderen Beſchwerden befallen, zu denen auch gehört, 
daß ſie den Anblick der ſchwarzen und blauen Farbe nicht ertragen können, während die 
rote und grüne ſie erfreut. Um die „Tarantulati“ zu heilen, ſpielt man ihnen auf irgend 
einem Inſtrument zwei Melodien vor, die „Paſtorale“ und die „Tarantola“, Tänze, welche 
aufs ſorgfältigſte in den verſchiedenen Werken über dieſen Gegenſtand aufgezeichnet ſind. 

Darauf fängt der Kranke an zu tanzen, bis heftiger Schweiß ausbricht und völlige Er— 
ſchöpfung ihn zu Boden wirft. Man bringt ihn zu Bett, läßt ihn ausſchlafen, und nach 
dem Erwachen iſt er geheilt, weiß aber nichts von alledem, was mit ihm vorgegangen 
iſt. Es treten indes auch Rückfälle ein, welche ſich 20, 30 Jahre, ja mitunter während 

der ganzen Lebenszeit wiederholen. Man behauptet weiter, daß der Biß während der 
Hundstage am gefährlichſten ſei, von der einen Spinne mehr ſchade als von der anderen, 
daß die gefährliche Spinne von Apulien keine ſchädlichen Biſſe austeilen könne, wenn man 

ſie nach Rom oder noch nördlicher bringe. Solche und ähnliche Thorheiten wurden bis 
in dieſes Jahrhundert hinein nicht nur von der Volksmenge, ſondern auch von einzelnen 
grundgelehrten Arzten für wahr gehalten, hatten aber den Vorteil, daß mehr und mehr 
verſtändige Leute ſich um das fabelhafte Tier bekümmerten und die Wirkungen ſeines 
Biſſes auf das richtige Maß zurückführten. Ein polniſcher Edelmann, von Borch, vermochte 

gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts einen Neapolitaner gegen ein Geſchenk, ſich in 
ſeiner Gegenwart in den Finger beißen zu laſſen. Die Hand entzündete ſich zwar, die 
Finger ſchwollen an und juckten empfindlich, aber der Kranke war bald wieder völlig her— 
geſtellt. Leon Dufour und ſpäter Joſeph Erker beſtätigen nach an ſich ſelbſt gemachten 

Verſuchen die Unſchädlichkeit des Tarantelbiſſes. Die Auffaſſung des auf den Sommer 

fallenden Taranteltanzes, il carnavaletto delle donne (kleine Frauenfaſtnacht), über 
welchen die Nachrichten bis zu dem 15. Jahrhundert zurückreichen, wird eine weſentlich 
andere, wenn man die Geſchichte des „Sommertanzes im Mittelalter“ weiter verfolgt und 
erfährt, daß Dänemark, Schweden, England, Frankreich und Deutſchland ganz ähnliche 
Erſcheinungen aufzuweiſen haben wie die Tarantola der Italiener. Alle Tanzzüge da- 
maliger Zeiten werden von einem Johannistanz übertroffen, der mit dem Tarantelſtich 
nichts gemein hat und 1374 am Rhein, an der Moſel und in den Niederlanden fein Un- 
weſen trieb. Jung und Alt, Männer und Frauen wurden von der Krankheit ergriffen, 
verließen Haus und Hof und zogen tanzend von Stadt zu Stadt. Aachen, Köln, Metz, 
Maaſtricht, Lüttich und andere Orte werden namhaft gemacht, wo man auf den Straßen, 
in den Kirchen und an anderen geweihten Plätzen mit wilden, raſenden Sätzen tanzte, 
bis man vor Erſchöpfung niederfiel. Zucht und Sitten kamen bei dieſer wilden Raſerei 
vollkommen in Vergeſſenheit. Unter dem Namen des St. Veitstanzes trat dieſe Tanzſeuche 
anderwärts, und nach und nach an Ausdehnung verlierend, in ſpäteren Zeiten, und zwar 
teilweiſe mit Wallfahrten in Verbindung, immer wieder einmal auf. 

Neuerdings hat man den Linneéſchen Beinamen tarantula der Apuliſchen Tarantel 
zum Gattungsnamen erhoben und unter demſelben alle Wolfsſpinnen zuſammengefaßt, 
welche in folgenden Merkmalen übereinſtimmen: die vordere Kopffläche fällt ſteil ab und 
trägt verhältnismäßig hoch oben auf einer Querſchwiele die vier vorderſten, faſt unter ſich 
gleichen und kleinen Augen. Die Stellung aller gleicht ſehr der der vorigen Gattung, nur 
mit dem Unterſchiede, daß die hinterſten einander und den vorderen beiden großen Augen 
etwas näher ſtehen als dort. Die Füße tragen eine ungezahnte Vorkralle. Meiſt drei helle 
Längsbänder auf dem Vorderleibe, dunkle, oft verwiſchte, einander folgende Mondfleckchen 

oder ein kegel- oder ſpindelförmiger, dunkler Längsfleck ſtatt ihrer zwiſchen den ftaubig 
verdunkelten Seiten des Hinterleibes ſowie oft ein ſchwarzer Bauch und meiſt unten am 
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Schienbein dunkle Halbringe bilden die charakteriſtiſchen Zeichnungen. Das Weibchen be- 
feſtigt ſein kleines, kugelrundes Eierſäckchen an den Spinnwarzen. Die Taranteln lieben 

trockene, ſonnige Stellen. Die hier abgebildete Art: die Apuliſche Tarantel (Ta- 

rantula Apuliae, höchſtwahrſcheinlich Aranea tarantula Linnés), lebt nicht nur 
in Apulien, häufig um Neapel und Tarent, ſondern auch in anderen Teilen Italiens, in 

Spanien und Portugal, mißt im weiblichen Geſchlecht bis 37 mm, iſt rehfarben, auf dem 
Hinterleib mit einigen ſchwarzen, rötlichweiß eingefaßten Querſtrichen und am Bauche 
mit einer ſchwarzen Mittelbinde gezeichnet. Die lichten Stellen des ſchwarzen Vorder— 
leibes haben gleichfalls eine rötliche Färbung. Dieſe Spinne gräbt ſich an ſonnigen, unbe— 
bauten Hängen ein Loch in die Erde, welches etwa 30 em tief ſenkrecht verläuft und nach 
einer kurzen Wendung in gleicher Länge ſich allmählich weiter nach unten ſenkt. Der 
Tunneleingang wird durch einen Wall verwebten Graſes und trockener Blätter verdeckt. 
Am Tage verläßt die Spinne 
ſo leicht ihr Neſt nicht, ſondern 
nur nach Sonnenuntergang 
legt ſie ſich am Eingang auf 

die Lauer, und mit anbrechen⸗ 
der Nacht ſchweift ſie in der 

nächſten Umgebung nach Beute 
umher; hat fie ein Inſekt er: 
haſcht, ſo ſchleppt ſie es heim, 
verzehrt es in Ruhe und wirft 
die ungenießbaren Teile heraus, 
welche manchmal den Eingang 
umſäumen. Mehrere Schrift: 
ſteller erzählen, daß ſich die 
Spinnen auch am Tage hervor— 
locken laſſen, wenn man mit 
einem Rohrhalm in das Loch 
hineinblaſe in einer das Sum— \ 

men der Biene nachahmenden Männchen der Apuliſchen Tarantel (Tarantula Apuliae). Natürl. Größe. 

Weiſe, was die apuliſchen Land— 
leute ſehr gut verſtehen. Vom Oktober bis zum Frühjahr findet man die Wohnung der 

Tarantel zum Schutze gegen die rauhe Jahreszeit mit einem Ballen von allerlei trockenen 
und durch Geſpinſtfäden verbundenen Pflanzenteilen verſtopft. Die Eier ſchlüpfen im Auguſt 
und September aus; die Jungen beſteigen abwechſelnd den Rücken der Mutter und krabbeln 
daſelbſt umher und nehmen ſamt der alten Spinne während des Winters keine Nahrung 
zu ſich. An einer ſolchen, welche im Februar ganz abgezehrt aufgefunden wurde, ſaßen 
nicht weniger als 291 Junge. Im weſentlichen zeigt mithin die gefürchtete Tarantel die— 
ſelben Erſcheinungen wie die vielen Gattungsgenoſſen in jenen Gegenden, im mittleren 

und nördlichen Europa, und iſt dem Menſchen ſo wenig gefährlich wie dieſe. 
Derſelben Familie, wenn auch anderen Gattungen, gehört ſicher ein Teil der aben— 

teuerlichen Spinnen an, von denen uns Reiſende in heißen Ländern erzählen, und die 

durch hornartige Höcker, blaſige Auftreibungen, Auswüchſe, Erweiterungen der Beine ſo 
unkenntlich geworden ſind, daß ein ſcharfes Auge dazu gehört, um ſie für Spinnen zu er— 
klären. Die Tiere ſuchen auch aus ihrem maskierten Weſen die möglichſten Vorteile zu 
ziehen: als unförmliche Klumpen zuſammengekauert, liegen ſie in einem Aſtwinkel, in einer 
Spalte der Rinde oder an einem ähnlichen Orte auf der Lauer, bis die Beute arglos in 
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ihren Bereich kommt. Dann aber überraſcht ihre Beweglichkeit und Gewandtheit um ſo 

mehr, als der formloſe Klumpen nichts weniger als ein lebendiges Weſen vermuten ließ. 

Der Mangel der Kralle an den weiblichen Taſtern und der Vorklaue an den Füßen, 
deren wahre Klauen ſchlank und kurz gekämmt, die äußeren bisweilen ſogar zahnlos und 
mit Büſcheln federartiger Haare verſehen ſind, das Springvermögen und die eigentüm— 
lichen Größenverhältniſſe der Augen charakteriſieren die letzte Familie, welche man unter 

dem Namen der Spring- oder Tigerſpinnen (Saltigradae, Attidae) zuſammen⸗ 
gefaßt hat. Die vier Augen der vorderen Reihe, beſonders die beiden mittelſten, ſind ſehr 
groß, die äußeren Vorderaugen und die hinterſten Scheitelaugen in Größe und mit wenig 
Ausnahmen (Salticus) auch in den gegenſeitigen Abſtänden einander gleich, während ſich 
die faſt geradlinig zwiſchen jenen ſtehenden Seitenaugen durch beſondere Kleinheit aus— 
zeichnen. Die Beine ſind ſtark und erreichen ihre bedeutendſte Länge im hinterſten Paare. 

Die mehr kleinen, nicht ſel⸗ 
a 8 5 ren ten zierlich bunt gezeichneten 

X | Spinnen bauen an Pflanzen 
oder Steinen ein ſeidenes 

Neſt in Geſtalt eines eiför⸗ 

migen oder runden Sackes, 
in welchem die Weibchen ihre 
Eier aufbewahren. 

Schon in den erſten 

1 aa u eee g Frühlingstagen erſcheint an 

Verchen allg. ne Jide gan, , ee 
wänden, Fenſtern 2c. die 

Harlekins-Hüpfſpinne (Salticus [Epiblemum] scenicus). Suchend ſpaziert fie 
hin und her, nach einer Fliege, einem Mücklein ausſchauend. Hat fie ein Opfer erſpäht, 
ſo ſchleicht ſie unter Umſtänden noch etwas näher heran und ſitzt demſelben mit einem 

Sprunge, dabei einen ihr Herabfallen ſichernden Faden hinter ſich ziehend, auf dem Rücken. 
Ein, zwei Biſſe machen die überraſchte Fliege ſchnell widerſtandsunfähig; nun ſteigt die 
Spinne herunter, hält jene vor ſich und ſaugt ſie aus, wobei ſie, vorſichtig jeder ihr na— 
henden Störung ausweichend, ſich bald rechts, bald links wendet, ein Stück fortläuft, je 
nachdem es die Verhältniſſe ihr gebieten. Die Bewegungen dieſer Spinnen haben teil⸗ 
weiſe etwas höchſt Komiſches; und wer ihnen einige Aufmerkſamkeit ſchenkt, wird Schlauheit 
und einen förmlichen Angriffsplan, um ſich einer Mücke zu bemächtigen, kaum verkennen. 
So kann beiſpielsweiſe die hölzerne Handhabe einer Freitreppe, eines Geländers den Schau⸗ 
platz für das Treiben der Spinne abgeben. An der Sonnenſeite ſetzen ſich Fliegen und 
andere Inſekten gern an, auf der entgegengeſetzten Seite lauert aber ſchon eine Hüpf— 
ſpinne, als wenn ſie es wüßte, daß für ſie hier ein guter Fangplatz ſei. Von ihrem Stand⸗ 
punkt kriecht ſie über die Handhabe hinweg, um gerade oben über der Fliege, die ſie jenſeits 
weiß, zu erſcheinen und vom höheren Standpunkt aus auf ſie den Sprung zu unternehmen. 
Sie hat aber die Richtung verfehlt, kommt vor oder hinter dem Schlachtopfer auf der Höhe 
an; unvermerkt ſtiehlt ſie ſich wieder hinab, ſucht den Fehler gut zu machen und erſcheint 
jetzt, genau der Fliege gegenüber, abermals auf der Oberſeite der Handhabe. Die Fliege 
wandelt aber ſorglos ihren Pfad und beginnt ſoeben von neuem damit. In gleichem Ab: 
ſtand marſchiert die Spinne neben ihr, dreht ſich wie jene, und man ſollte meinen, beide 
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würden von einem Willen beſeelt. Auch fliegt jene einmal auf und läßt ſich hinter der 

Spinne wieder nieder. Mit Blitzesſchnelle kehrt ſich dieſe gleichfalls um, damit ſie ihr Opfer 
nicht aus den Augen verliere. Bei ſolchem Gebaren, ſolcher Ausdauer kommt endlich auch 

meiſt der richtige Augenblick, in welchem der . Sprung mit unfehlbarem Er— 
folge ausgeführt werden kann. 

Im Mai und Juni haben die nur 5,16 mm langen Männchen reife Taſter, welche 
ſamt den Klauenfühlern auffällig weit vorragen. Das hübſche Tierchen ändert in den 
Zeichnungen etwas ab; für gewöhnlich iſt der ovale, nach hinten verſchmälerte Vorderleib 
auf ſchwarzem Grunde durch Härchen in einem breiten Seitenſtreifen, in dem Geſicht bis 
hinter die Vorderaugen und dahinter in einem Gabelfleck, welcher ſich auch kreuzförmig 
erweitern kann, rein weiß gezeichnet. Der lang eiförmige, auf dem Rücken ſamtbraun 
oder ſchwarz erglänzende Hinterleib führt vier weiße Bogenzeichnungen, deren beide mittlere 
unterbrochen ſind und eher Schrägſtreifen gleichen, nicht ſelten außerdem kleine gelbliche 

Winkelzeichnungen zwiſchen ihnen. Am Bauche herrſcht die grauweiße, an der weißhaarigen 
Bruſt die ſchwarze, an den mitten auf den Schenkeln weiß beſchuppten Beinen eine bräun: 
liche Farbe vor. Das Weibchen übertrifft das Männchen um 2,25 mm in der Körperlänge. 
Weil die Ferſe des erſten Beinpaares unten ſtachellos bleibt, iſt unſere Art als Gattung 
Epiblemum neuerdings abgeſchieden. 

Man hat neuerdings die frühere Gattung Salticus nach feinen Unterſchieden, welche 

vorherrſchend die Augenſtellung betreffen, in mehrere geteilt und nur den wenigen Arten 
den Namen belaſſen, bei denen das von den Augen begrenzte Rückenfeld länger als breit 
iſt, während es bei den meiſten anderen unſerer heimatlichen Tigerſpinnen, wie auch aus 
der beigegebenen Abbildung erſichtlich, ein quergeſtelltes Rechteck bildet. Wenn bei unſerer 
Art und einigen nächſt verwandten die vorderen Mittelaugen kaum um ein Viertel ihres 
Durchmeſſers über dem Rande der niedrigen Stirn ſtehen, ſo beträgt die Entfernung kaum 

die Hälfte des Durchmeſſers bei Attus, genau die Hälfte bei Dendryphantes und drei 
Viertel oder darüber bei der Gattung Euophrys. — Durch beſondere Schönheit ihrer Arten 
zeichnet ſich die im ſüdlichen und ſeltener ſchon im mittleren Europa vertretene Gattung 
Eresus aus, welche man an dem gedrungenen Körperbau, dem faſt viereckigen Hinterleib, 
an den kurzen, dicken Beinen und der von der bisherigen weſentlich abweichenden Augen— 
ſtellung erkennt, indem nämlich die äußeren Augen der vorderſten Reihe weit von der mitt— 
leren wegrücken und nebſt den beiden ſehr nahe zuſammengetretenen der folgenden Reihe 
die bedeutendſte Größe erlangen. Die faſt 10 mm meſſende karminrote Springſpinne 

(Eresus cinaberinus oder quatuorguttatus) gehört zu den ſchönſten Spinnen Eu: 
ropas. Sie iſt ſamtſchwarz, auf dem Rücken des Hinterleibes brennend karminrot und mit 
vier ſchwarzen, in ein Quadrat geſtellten Punkten gezeichnet, die vorderen Beine ſind weiß 
geringelt, die hinteren bis zur Mitte ſcharlachrot. Obgleich Italien nebſt den übrigen ſüd— 
lichen Ländern als das Vaterland dieſes ſchönen Tierchens angegeben wird, hat es H. Morin 
mehrmals auf dem Oberhausberg bei Paſſau unter Steinen gefangen, habe ich dasſelbe 
auch bei Halle gefunden und aus der Nachbarſchaft erhalten, und zwar unter Verhält— 
niſſen, welche darauf hinweiſen, daß es die ſonnigen Porphyrfelſen der Saalufer bewohnt. — 

Bedeutend größere Springſpinnen von der Körpertracht unſerer heimiſchen Arten, aber 
auch beinahe wie Ameiſen geſtaltete, kommen zahlreich in den heißen Ländern beider Erd— 
hälften vor. 
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Dritte Ordnung. 

Die Milben (Acarin a). 

So ziemlich der übrige Reſt der Spinnentiere iſt dem Namen nach als Milben und 

Zecken zwar allgemein, jedoch nur in ſehr vereinzelten Formen ſeiner äußeren Erſchei— 

nung nach gekannt und ſelbſt von den wiſſenſchaftlichen Forſchern in Hinſicht auf die 
Lebensweiſe zur Zeit noch ungemein lückenhaft beobachtet worden, ſo daß ſich gerade hier 
ein ebenſo ſchwieriges, wie nach den bisherigen Entdeckungen höchſt intereſſantes Gebiet 
erſchließt, welchem wir an dieſer Stelle nicht hinreichende Würdigung angedeihen laſſen 
können. 

Die Milben bilden eine überaus reiche, in ihren Geſtalten ſehr mannigfache und in 
ihren Lebensverhältniſſen bedeutungsvolle Welt meiſt mikroſkopiſcher Spinnentiere. Nur 

wenige von ihnen erreichen eine ſolche Größe, daß fie von dem ungeübten Auge als Einzel— 

weſen bemerkt werden; viele erſcheinen jedoch durch das Zuſammenleben ungeheurer Mengen 
als formloſe, ſich bewegende Klumpen, als ſtaubiger Überzug der verſchiedenſten Pflanzen⸗ 
ſtoffe, zumal ſolcher, welche als Nahrungsmittel oder zu gewerblichen Zwecken aufgeſpeichert 
werden. Es ſei nur an die Käſemilbe und daran erinnert, daß der weiße Überzug der 
gebackenen Pflaumen nicht immer aus Zucker, ſondern manchmal aus Millionen von win⸗ 
zigen Milben beſteht. Verdienen ſie darum ſchon mit Recht unſere volle Aufmerkſamkeit, 
ſo noch in weit höherem Maße wenigſtens alle diejenigen, welche als Schmarotzer an 
Menſchen und Tieren leben und nicht ſelten die Veranlaſſung zu ſchmerzhaften und Ekel 
erregenden Krankheiten werden. 

Abgeſehen von der geringeren Größe, unterſcheiden ſich die Milben von den eigent— 
lichen Spinnen dem äußeren Anſehen nach leicht durch den ungegliederten Körper. Ihr 
Kopfbruſtſtück verſchmilzt mit dem Hinterleib vollkommen, wenn nicht in einigen Fällen 
eine Querfurche auf dem Rücken die gegenſeitige Begrenzung andeutet. Am vorderen Rücken⸗ 
ende ſtehen zwei, ſeltener vier einfache Augen, häufig fehlen dieſelben aber auch gänzlich. 
Der den Körper vorn mehr oder weniger überragende, für einen Kopf gelten könnende 
Abſchnitt, der ſogenannte „Schnabel“, ſind die Mundteile. Je nach der Lebensweiſe ſind die— 
ſelben verſchiedenartig gebildet, zum Beißen oder Stechen und Saugen. Die Kieferfühler 
kommen in drei verſchiedenen Formen vor, als Klauen, Scheren oder als ſtilettartige, ein- 
ziehbare Stechborſten, welche ſich in einem von der Unterlippe gebildeten Saugrüſſel bewegen. 
Die Kiefertaſter können klauen- oder ſcherenförmig ſein. Die meiſt wohlentwickelten Beine 
laufen vorherrſchend in zwei Klauen aus, zwiſchen welchen Haftlappen oder auch geſtielte 
Saugnäpfe vorkommen können. — Der Darm der Milben verläuft vom Munde in gerader 
Richtung nach der auf der Bauchſeite nach vorn gerückten Afteröffnung, tritt jedoch bei den 
wenigſten Arten als kurzes einfaches Rohr auf, ſondern in den meiſten Fällen entſendet 

der Magen jederſeits drei blinddarmartige Ausſtülpungen, welche durch Teilung und Rich⸗ 
tung mancherlei Verſchiedenheiten zeigen. Da, wo beſondere Atmungswerkzeuge vorhanden 
ſind, pflegen ſie ſich büſchelförmig von dem in das Luftloch mündenden Hauptſtamm aus⸗ 
zubreiten und nicht weiter zu veräſteln. Die Zahl der Luftlöcher beſchränkt ſich auf zwei, 

deren Lage ſehr verſchieden ſein kann: dicht beiſammen an der Wurzel der Außenfühler 
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oder weiter nach hinten meiſt zwiſchen dem dritten und vierten Beinpaar an den Seiten 
des Körpers. Die Geſchlechtsöffnung befindet ſich bei beiden Geſchlechtern an der Bauch— 
ſeite vor der Afteröffnung und rückt bei den Männchen manchmal bis zur Nähe des Rüſſels 
vor. Die Milben pflanzen ſich durch Eier fort, ſofern dieſe (bei wenigen Oribatiden) nicht 
ſchon im Mutterleib zur Entwickelung gelangen. Die dieſen entſchlüpften Jungen häuten 
ſich mehrere Male und weichen anfänglich nicht nur in der äußeren Geſtalt, ſondern oft 
auch in der Lebensweiſe von den Geſchlechtstieren ab, beſonders fehlt ihnen noch das ſpätere 
zweite Paar der Beine. Dieſer Larvenſtand, der bei manchen, namentlich den Waſſermilben, 
verſchiedene Formen, ſo auch eine puppenähnliche annehmen kann, und die Verſchiedenheiten, 
welche öfter zwiſchen Männchen und Weibchen einer und derſelben Art vorkommen, haben 
eine Menge von vermeintlichen Arten und Namen für dieſelben geſchaffen, ſo daß eine 

geraume Zeit vergehen wird, ehe der entſtandene Wirrwarr in der alten Linnéſchen Gat— 
tung Acarus gelöſt fein wird. 

Faſſen wir alles Geſagte in eine allgemeine Charakteriſtik zuſammen, ſo würde die— 
ſelbe dahin lauten: daß die Milben Spinnentiere mit beißenden oder ſaugenden 
Mundteilen, ungegliedertem Leibe und bein— 
förmigem zweiten Kieferpaar find, welche meiſt == „„ 625 2 
durch Luftröhren atmen und durch unvolle = 
kommene Verwandlung zur Geſchlechtsreife 
gelangen. | 

Die neueren Bearbeiter, welche ſich noch nicht über 
ein Syſtem geeinigt haben, nehmen meiſt zwei Unter— 
ordnungen an: 1) Milben, welche durch Luftröhren 
atmen, Tracheata, 2) Milben, welche dieſelben ent— 
behren, Atracheata. Zu erſteren, als den vollkom— 
mener entwickelten gehören die zuerſt hier zur Sprache 
gebrachten Familien. 

Die gemeine Samtmilbe, Kochenillmilbe, N 
das Samtkänkerchen (Trombidium holosericeum , Ka ele 
J.) iſt eine ſcharlachrote Milbe von etwas über 2,25 MM und auf einem Blatte in natürlicher Größe. 

Länge, welche vom erſten Frühjahr bis gegen den Auguſt 
hin, namentlich nach Regen, an allerlei Pflanzen, von denen ſie ſich auch ernährt, ſichtbar 

wird. Der faſt birnförmige, weiche Körper iſt hoch gewölbt und faltig. Der Rüſſel beſteht 
aus zwei ſehr kleinen, klauenförmigen, von der Unterlippe faſt ganz eingehüllten Kiefer— 
fühlern; neben dieſen ſtehen die fünfgliederigen, ſchwach keulenförmigen Kiefertaſter und 
über ihnen bewegliche geſtielte Augen. Die Füße enden in zwei Krallen mit Haftlappen. 

Pagenſtecher hat die Anatomie und die Entwickelung dieſes intereſſanten Tierchens auf 

das ausführlichſte bekannt gemacht, über letztere nur noch kurz folgendes: Die Ende Mai 
näher unterſuchten Kochenillmilben ergeben ſich als mit Eiern angefüllte Weibchen. Jene 
werden im Juni und Juli an Pflanzen, Steinen, auf der Erde in größern Partien ver— 
einigt abgelegt, ſehen anfangs orangegelb aus, werden aber bald braun und lederartig 
und zerfallen beim Ausſchlüpfen der Jungen in zwei Hälften. Dieſe ſind faſt kugelig, 
mit nur ſechs kurzen Beinen verſehen und haben ſich als die Ernte-Grasmilbe (Leptus 
autumnalis), die Rouget der Franzoſen, zu erkennen gegeben. Als winzige rote Pünkt— 
chen hängen ſie in großen Mengen an Grasſtengeln, Getreidehalmen und gelangen ſo an 
die Körper von Hunden, anderer Warmblüter, vielleicht auch an Inſekten, denn an ſolchen 
finden ſich ungemein ähnliche Milbenlarven, wie auch an den Körper der mit der Getreide— 
ernte beſchäftigten Arbeiter. Hier beißen ſie ſich ein, gleich den Zecken, und erzeugen heftiges 
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Jucken, welches ſich bis zu fieberhaften Erſcheinungen ſteigern kann. Einreiben mit Baumöl 
oder noch ſicherer mit Steinöl befreit von dieſem läſtigen Geziefer. 

Von einer größeren Art, dem Trombidium fuliginosum, iſt gleichfalls die ſechsbeinige 

Larvenform bekannt und als Schmarotzer auf den verſchiedenſten Inſekten, namentlich aber 
am Weberknecht, befunden worden. In heißen Ländern kommen bis 11 mm große Arten 
von ganz ähnlicher Körpertracht vor; ſo lebt in Guinea und Surinam die Färbermilbe, 
T. tinctorium, welche eine ſehr brauchbare rote Farbe liefert. 

Einen höchſt überraſchenden Anblick gewähren bisweilen die Aſte, beſonders aber die 
Stämme alter Linden, wenn ſie von oben bis unten auf der Sonnenſeite mit einem wie 

Eis glitzernden Geſpinſtüberzug verſehen ſind. Bei genauerer Betrachtung findet man 
Millionen gelber Milben unter dieſem Sekdengewebe, welche daſelbſt zu überwintern be— 
ſchloſſen haben. Sie waren ſchon im Sommer vorhanden, ſaßen damals aber an der Unter— 
ſeite der Blätter unter einem Geſpinſtüberzug, ernährten ſich von deren Saft und laſſen 
ſich hier auf allen Entwickelungsſtufen antreffen. Die Milbenſpinne (Tetranychus 
telarius oder tiliarum oder socius), um welche es ſich hier handelt, iſt kaum 1,12 mm 
lang, orangefarben, an den Seiten des eirunden Leibes mit je einem roſtgelben Fleckchen 
gezeichnet und fein behaart. Die Kieferfühler ſind nadelförmig und ſtechen, die Kiefertaſter 
kurz, mit dicken Klauen verſehen. Die beiden vorderſten Paare der Beine ſtehen von den 
hinteren Paaren weit ab; auch ſind am vorderen Rückenteil zwei Augelchen vorhanden. 

Schon Linné wußte, daß dieſe Milbe den Treibhauspflanzen gefährlich werden kann, wie 
ſie noch heutigestags von den Gärtnern als rote Spinne gefürchtet wird. 

Dieſe und noch andere Arten mit klauen- oder nadelförmig endenden Kieferfühlern 
und zwei dicht beiſammen ſtehenden Luftlöchern am Grunde jener nähren ſich im voll— 
kommenen Zuſtande von Pflanzenſtoffen, viele als Larven ſchmarotzend bei Gliedertieren 
oder Warmblütern, und find zu der Familie der Lauf-, Land- oder Pflanzenmilben 
(Trombidiidae) zuſammengefaßt worden. 

Die Waſſermilben (Hydrachnidae, richtiger Hydrarachnidae) ſtimmen hin⸗ 
ſichtlich der Stigmenlage und der Bildung ihrer Kieferfühler mit den vorigen überein, 
haben aber fünfgliederige Taſter und leben im Waſſer, ſtehendem und fließendem. Ihre 

Lebensgeſchichte iſt reich an ſeltſamen Erſcheinungen. So kommen beiſpielsweiſe mehrere 
Arten vor, bei denen die beiden Geſchlechter in ſehr verſchiedenen Formen auftreten: 
während die Weibchen der herrſchenden Kugelform treu bleiben, endigen die Männchen in 
einem ſchwanzartigen Fortſatz. Dabei zeigen alle die bereits erwähnten Hauptmerkmale 
nebſt ſiebengliederigen, von vorn nach hinten am Körper an Länge zunehmenden Beinen 

mit eingelenkten, alſo beweglichen Schwimmborſten und zwei Krallen am Ende. 
Nach der oft ſehr ſonderbaren Begattung legt das Weibchen der einen ſeine Eier 

in angebohrte Pflanzenſtengel, der anderen an die Unterſeite von Blättern, wo ſie durch 
Gallerte vereinigt werden. Da, wo ein Weibchen ſein Geſchäft zu Ende geführt hat, fährt 
nicht ſelten ein zweites und drittes gleicher Art fort, wodurch weitverbreitete Überzüge 

an den Blättern zu ſtande kommen. Nach einigen Wochen ſchlüpfen die Jungen aus, nur 
ſechsbeinig und mit einem beſonders entwickelten Saugrüſſel verſehen, welchen ſie in den 
Körper eines Mitbewohners ihres Waſſertümpels einbohren, um als Schmarotzer an einem 
Käfer, einer Wanze ꝛc. oder deren Larven zu beginnen. Wenn jedoch ihre Zeit gekommen, 
verlaſſen ſie den Wirt, häuten ſich, wobei die Beine kürzer werden, gehen auf den Boden 
ihres Waſſerloches und ruhen hier als Puppen. Endlich reißt die Haut zum letzten Male, 
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und die nun achtbeinige Milbe, deren Mundteile auf das gehörige Maß zurückgebildet find, 
ſchwimmt davon. Einige ſcheinen ſich ſpäterhin nochmals feſtzuſetzen und den ſcheinbaren 
Puppenſtand zu wiederholen, bis mit nochmaliger Häutung die Geſchlechtsreife eintritt. 

C. J. Neuman, der Bearbeiter der ſchwediſchen Waſſermilben (1880), beſchreibt 
einige 70 Arten und verteilt dieſelben auf 20 Gattungen, deren wichtigſter hier gedacht 

ſein mag. Der Name Hydrachna, Weihermilbe, iſt denjenigen geblieben, welche jeder— 
ſeits zwei getrennte Augen, einen langen Rüſſel und ſcherenförmige Kiefertaſter, an den 
Beinen des hochgewölbten Körpers überdies Schwimmborſten beſitzen. Die kugelige 

Weihermilbe (H. globosa Degeers) iſt rot, kurzbeinig und 4 —5 mm lang, ihre 
roten, faſt birnförmigen Larven finden ſich, oft mit denen der zweiten Art, H. geogra- 
phica Mull, untermiſcht an den großen Schwimmkäfern, namentlich aber an den beiden 
Waſſerſkorpionwanzen Nepa cinerea und Ranatra linearis und wurden in früheren Zeiten 
für Eier, ſpäter als ſelbſtändige Milbengattung Achlysia angeſprochen. Bei der Gattung 
Atax ſchmelzen jederſeits die beiden Augen in eins zuſammen, find die Oberkiefertaſter 
nicht ſcherenförmig, das erſte Beinpaar am ſtärkſten 
und oft auch ſamt dem zweiten mit auf Höckern 

ſtehenden Borſten bewehrt, überdies vier getrennte 
Hüftplatten vorhanden. Die Arten leben in grö— 
ßeren Seen teils immer, teils nur im Larvenſtand 
an den Kiemen der Najaden ſchmarotzend, wie bei— 
ſpielsweiſe die hier abgebildete ſtachelfüßige 
Waſſermilbe, A. spinipes Mäll.; fie iſt nur 
1 mm lang, ſchmutzig rot gefärbt, ein weniger 
lebhafter Schwimmer, der gern mit ausgebreite- Stachelfüßige Waſſermilbe (Atax spinipes) 

ten Beinen nahe der Oberfläche ruht. Eine zweite don der ere He 
Art, die dickbeinige Waſſermilbe (A. cras- 
sipes Müll.), iſt wenig größer, bläſſer in der Färbung, auf dem Rücken dunkel gefleckt und 
am Körperende geſtutzt. Die artenreichſte Gattung, Nesaea (20 Europäer), iſt der vorigen 
nahe verwandt, hat keine Borſten an den vorderen Beinen, welche alle vier von vorn nach 
hinten an Länge zunehmen, die hinteren mit Schwimmhaaren ausgerüſtet. Von den 
prächtig gefärbten Arten ſei nur der ſcharlachroten Waſſermilbe (N. coccinea 
Koch) gedacht. Sie iſt ſchwarzfleckig, hochgewölbt, eiförmig, am Hinterrande beiderſeits 
mit einem Eindruck verſehen, fait 3 mm lang; die Taſter ſind dicker als das erſte Bein: 

paar und lang. | 
Die bisher beſprochenen Milbenfamilien wurden von Kramer zu der Gruppe Prostig- 

mata vereinigt. 

Die Horn milben (Oribatidae), eine aus ungefähr 70 bekannten Arten und 12 Gat- 
tungen beſtehende Familie, ſind die einzigen, von denen man bisher keine Schmarotzer 
kennen gelernt hat, indem ſie ſich vorherrſchend von verweſenden Pflanzenſtoffen ernähren 
und in der Erde oder in feuchtem Mooſe gefunden werden. Nur von der Hoplophora 
arctata Rile wird behauptet, daß fie der Reblaus nachgehe. Die Familiengenoſſen zeichnen 
ſich durch auffallend harte Oberhaut, ſcherenförmige Kieferfühler und eine Abgrenzung 
zwiſchen Kopfbruſtſtück und Hinterleib aus. Die Luftlöcher ſtehen oben auf der Seite des 
vorderen Körperabſchnittes, von je einem langen Borſtenhaar überragt. Von der einen 
wird behauptet, daß die Weibchen lebendig gebären, von anderen, daß dies nur im Sommer 
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geſchehe, von noch anderen, daß dies gar nicht vorkomme, ſondern daß die Eier ſich erſt 
im Körper der abgeſtorbenen Mutter entwickelten. 

Die Tiermilben (Gamasidae) haben die Luftlöcher zwiſchen dem dritten und 
vierten Hüftenpaare, ſtechende oder ſcherenförmige Kieferfühler, aus ziemlich gleichlangen 
Gliedern zuſammengeſetzte und vorgeſtreckte Kiefertaſter, haarige Beine, die vorherrſchend 
von gleicher Länge und Bildung, außer den Krallen noch mit einer Haftſcheibe am Ende 
verſehen ſind; die Augen fehlen ihnen. Dieſe kleinen Milben bewohnen als Schmarotzer, 
mindeſtens als ſechsbeinige Larven, andere Tiere und fallen auf mehreren unter der Erd— 
oberfläche lebenden Inſekten, auf Vögeln und Fledermäuſen vorzugsweiſe in die Augen. 

Sie ſitzen nicht wie die bald 
näher zu betrachtenden Zecken 
an einer Stelle während ihres 
Schmarotzerlebens feſt, ſon— 
dern laufen an den Wohn: 
tieren mit großer Gewandt— 
heit umher, dabei die Taſter 

fortwährend bewegend und 
wohl auch mit den Vorder— 
beinen taſtend. Eine der 

häufigſten Arten iſt die ge: 
meine Käfermilbe (Ga- 
masus coleoptratorum), 
ein ziemlich hartes, rotgelbes 
Tierchen von durchſchnittlich 

1,12 mm Länge, welches man oft in großen Mengen an Totengräbern, Miſtkäfern, Hummeln 
und anderen den ganzen Bauch der gequälten Inſekten einnehmen ſieht, beſonders wenn 
dieſe längere Zeit in der Erde verweilt haben. Kirby erzählt, daß nach Beobachtungen 
anderer die von den Milben geplagten Hummeln in einen Ameiſenhaufen gingen, daſelbſt 
kratzten und ſtampften, damit die Ameiſen hervorkämen, über die Milben herfielen, die— 
ſelben fortſchleppten und auf dieſe Weiſe die Hummel von ihren Quälgeiſtern befreiten. 

Möglicherweiſe iſt dieſer Hergang einmal beobachtet worden, eine ermattete Hummel hat in 
der Nähe eines Ameiſenneſtes oder auf demſelben geſeſſen und die Bewohner desſelben 

haben ſich über die Milben erbarmt, aber eine Gewohnheit der Hummeln, ſich der Ameiſen 
in dieſer Hinſicht zu bedienen, darf ſchwerlich davon abgeleitet werden. Die Milbe verläßt 
ihren Wirt, wenn er tot iſt, lebte in ihrem Jugendalter zweifelsohne in feuchter Erde und 
kroch erſt ſpäter an einen Käfer, eine Hummel oder Biene, die in ihre unmittelbare Nähe 
kamen. Die Geſtalt der Käfermilbe läßt ſich aus unſerer Abbildung erſehen, es ſei nur noch 
darauf aufmerkſam gemacht, daß die Vorderbeine am längſten, die nächſten am dickſten ſind, 

daß durch einen Quereindruck der Hinterleib vom Kopfbruſtſtück abgeſchieden und daß die 
große Borſte auf der Schulter beweglich iſt. Es kommen noch andere Arten mit dieſem 
letzteren Merkmal vor, während den meiſten übrigen die bewegliche Schulterborſte fehlt. 
Ganz ähnliche Milben habe ich tot und meiſt mit der Hinterleibsſpitze durch einen kurzen 
Faden anhängend bei außereuropäiſchen Käfern unſerer Sammlungen gefunden und be— 
ſitze eine Fliege (der Gattung Cyrtoneura), welche mit Ausnahme des Kopfes, der Beine 
und der Flügel, jedoch auch an der Wurzel dieſer, ſo dicht über und über mit einer 

1) Gemeine Käfermilbe (Gamasus coleoptratorum), ſtark vergrößert; 2) am 

Bauche eines Miſtkäfers in natürlicher Größe. 
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graugelben Milbe beſetzt iſt, daß man auch nicht ein Pünktchen von ihrer wahren Ober— 
fläche zu erkennen vermag. Die Milbe gehört einer anderen Gattung von mehr länglicher 
Form an. 

Außer noch anderen Gamasus-Arten führen auch die Glieder der Gattung Uropoda 
eine gleiche Lebensweiſe. Der kurz eiförmige Körper, auf dem Rücken urſprünglich aus vier 
Platten zuſammengeſetzt, läßt in der Anſicht von oben den Rüſſel nicht ſehen und trägt 
am Bauche Gruben für die Beine. Uropoda vegetans, ſchon Degeer bekannt, findet ſich 
auf verſchiedenen grabenden Käfern, nach Mégnin auch auf Säugern, und zwar durch 
einen dünnen Faden an dieſelben befeſtigt; wie es ſcheint ſtellt dieſer Faden die Exkremente 
der Milbe dar. Die Uropoda americana bewohnt unter andern den Coloradokäfer und 
kann denſelben töten. 

In nächſter Verwandtſchaft zu den Käfermilben ſtehen die weichhäutigen, im männ— 

lichen Geſchlechte mit ſcherenförmigen, beim Weibchen mit ſtechenden Kieferfühlern ver— 
ſehenen Vogelmilben, welche der neuerdings weiter zerlegten Gattung Dermanyssus 
angehören. Sie haben einen langen, beweglichen, abwärts gebogenen Rüſſel, deutlich ge— 
gliederte Kiefertaſter mit dickerem Grundgliede als die Gamaſen, gleichlange Beine, deren 
vier vordere ſich durch bedeutendere Stärke und größere Haftſcheiben vor den hinteren aus— 

zeichnen; ſie alle gelenken nahe bei einander am Bruſtrande ein. 
Von einer Art, der gemeinen Vogelmilbe Dermanyssus avium, auch gal- 

linae oder hirundinis von anderen Schriftſtellern genannt), werden bisweilen die 
Stubenvögel während der Nacht ſehr heimgeſucht. Wenn man beiſpielsweiſe einem Kanarien— 
vogel ein gewiſſes Unbehagen, eifriges Wühlen des Schnabels in den Federn anmerkt 
und ihm hohle Schilfſtengel als Stäbchen gibt, auf denen er ruht, ſo kann man beim 
Ausklopfen derſelben die höchſt überraſchende Erfahrung machen, daß rote Milben verſchie— 
dener Größe aus dem Inneren des Rohres herausfallen. Dieſe Tierchen verkriechen ſich 
hier am Tage wie die Bettwanzen in ihren Schlupfwinkeln, kommen jedoch des Nachts 
aus ihren Verſtecken hervor, um am Blute des armen Vogels ihren Hunger zu ſtillen. 
Durch fleißiges Ausklopfen der Schilfſtengel kann man der Quälgeiſter bald Herr werden, 
welche in manchen Fällen durch den in das Bauer geſtreuten Sand an die Vögel kommen 
mögen. Dieſelbe 1,35 mm lange Vogelmilbe ſoll es auch ſein, welche ſich auf Tauben: 
ſchlägen und in Hühnerſtällen bei Tage verſteckt hält und des Nachts an die betreffenden 
Vögel geht, um Blut zu ſaugen; ja, man hat ſie ſogar in unerträglich juckenden Haut— 
höhlen und Beulen bei Menſchen gefunden, wie Vogel mit Beſtimmtheit nachweiſt. Andere 
Arten kommen auf anderen Vögeln vor und eine auf der Maus. 

Die Zecken oder Holzböcke (Ixodidae) weichen in mehr als einer Beziehung jo 
von den übrigen Milben ab, daß einzelne Forſcher hinreichenden Grund darin fanden, ſie 
zu einer beſonderen Ordnung der Spinnentiere zu erheben. Ihr flacher, mehr oder weniger 
eiförmiger Körper, obgleich mit horniger oder lederartiger Haut bekleidet, beſitzt einen jo 
hohen Grad von Dehnbarkeit, daß er bei Zecken von 2,25 mm Länge bis zur Größe einer 
kleinen Bohne anſchwellen kann, wenn ſie ſich mit dem Blute eines Wohntieres gemäſtet 
haben. In den meiſten Fällen erſcheint die Chitinbedeckung als ein Schild, welches nach 
hinten gerundet, übrigens bei den verſchiedenen Arten in verſchiedenen Umriſſen den 
vorderſten Teil des Rückens deckt, ſich wohl auch vorn etwas ausbuchtet, um den ſehr 
entwickelten Rüſſel aufzunehmen. Dieſer ſteht in der Ruhelage nach vorn vor und erſcheint 
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wie ein abgeſonderter Kopf, kann aber ſchon darum nur fälſchlich als ſolcher bezeichnet 
werden, weil die beiden Augen, falls ſie vorhanden ſind, an einer ſeitlichen Ausbuchtung 

jenes Hornſchildes (unpaſſend auch Kopfſchild genannt) mehr oder weniger deutlich wahr: 
genommen werden. In anderen Fällen bedeckt das Hornſchild faſt den ganzen Körperrücken, 
rundet ſich aber auch hier nach hinten ab. Um den zuſammengeſetzten Bau der Mundteile 
und für denjenigen, welchen ein Holzbock ſchon einmal gezwickt hat, die Möglichkeit des 
ſchmerzhaften Stiches zu veranſchaulichen, wurden hier die des gemeinen Holzbockes (Ixodes 
ricinus) in 50maliger Vergrößerung und zwar von der Unterſeite abgebildet. In a er⸗ 
blickt man ein Stück Hüfte der vorderſten Beine ſowie in b das zwiſchen dieſen letzteren 

und dem ſogenannten Kopfe von unten ſichtbare Streifchen 

des vorn ausgebuchteten Chitinſchildes. Die beweglich ein⸗ 
gelenkte Chitinplatte (c) ſtellt, wenn man ſie richtig deuten 
will, das Kinn dar, welchem ſich die übrigen Mundteile 
beweglich anheften: die beiden, in der Ruhelage ange— 
drückten, in der Thätigkeit aber unter einem rechten 
Winkel abgelenkten Taſter, die aus vier Gliedern (d, 

e, f, g) beſtehen, und von denen das letzte (g) dem vor: 

letzten wie ein Deckelchen aufliegt, ferner die an der Unter- 
ſeite ihrer Spitze mit Zähnchen bewehrte, auf der Oberſeite 
rinnenförmig ausgehöhlte Unterlippe (h). Von den 
Kieferfühlern (Kinnbacken) iſt hier nur die hervor— 
ragende, gezahnte Spitze (i) ſichtbar, indem ſie, jede aus 
zwei Gliedern beſtehend, nebeneinander nicht nur die 
Rinne der Unterlippe ausfüllen, ſondern noch tief in den 
Körper hineinragen und vor- und rückwärts geſchoben 
werden können. Will nun die Zecke einbeißen, ſo klam— 
mert ſie ſich mit den Beinen an die Haut des Wohntieres 

| feft, biegt den Rüſſel ſenkrecht herab, ſtemmt ihn an die 
Mundteile des gemeinen Holzbocks anzubohrende Stelle und ſchiebt die Hakenſpitzen der Kie- 
NER den ferfühler in das Fleiſch ein, indem fie dadurch der nad)- 
Vorderbeine, b Chitinſchildſpitze, c Kinn, folgenden Unterlippe den Weg bahnt; jene dringen im: 
ü e der gun. mer weiter ein, dieſe folgt nach, und die nach hinten ge- 

backen. richteten Zähne an beiden verhindern das Zurückweichen 

aus der entſtandenen Wunde. Iſt auf dieſe Weiſe der 

Rüſſel bis an ſeine Wurzel eingedrungen, ſo ſchlagen ſich die Haken der Kieferfühler anker⸗ 

artig nach rechts und links um, die Kiefertaſter legen ſich beiderſeits der Wunde feſt dem 
Fleiſche an, und die Zecke, welche jetzt nicht mehr gewaltſam herausgezogen werden kann, 
ohne daß der Rüſſel zurückbleibt, hat die ihr zum Saugen genehme Stellung eingenommen. 
Das Saugwerkzeug ſelbſt beſteht aus einer feinen Chitinhaut, welche ſich vom Rüſſel ſowie 
von den Seiten und dem überragenden Rande der Mundhöhle her in dieſe glockenförmig 
einſtülpt. Die gleichgeſtalteten Beine ſind ſchlank und am Ende außer den beiden ſcharfen 

Krallen mit einer Haftſcheibe verſehen, welche der Zecke das Hängenbleiben an dem ein⸗ 
mal, und zwar nur mit einem Fuße erfaßten Gegenſtand ermöglicht. Die beiden einzigen 
Luftlöcher befinden ſich in einem Chitinplättchen, welches jederſeits hinter dem Hinterbein 

am Körperrand leicht in die Augen fällt, während die Geſchlechtsöffnung als Querſpalte 
mitten auf der Bruſt zu ſuchen iſt. Die jungen Zecken haben nur ſechs Beine und ſchweifen, 
wie auch die weiter entwickelten achtbeinigen, an Gräſern und Geſträuch umher, bis ſie ein 
Wohntier aufgefunden haben, an welchem wenigſtens die Weibchen Blut ſaugen; hier weiß 
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auch das immer kleinere Männchen ein Weibchen zu finden, um ſich mit demſelben zu 

paaren. Dieſer Hergang bietet ein hohes Intereſſe und wurde bis auf die neueſte Zeit 

nicht richtig aufgefaßt. Das Männchen beſteigt den Bauch des Weibchens, kehrt ſich mit 
ſeinem Kopfende nach dem Hinterende von dieſem, breitet ſeine Beine platt aus, hält ſich 
mit den Krallen und Haftlappen an den weiblichen Hüften feſt und ſchiebt ſeinen Rüſſel 

in die weibliche Scheide. Hier hält es ſich genau in derſelben Weiſe feſt, wie ein blut— 
ſaugendes Weibchen im Fleiſche des Wohntieres oder Menſchen, und man nahm an, daß 
bei dieſer Art der Verbindung, welche ſchon Degeer kannte, die männlichen Geſchlechts— 

teile ihren Ausgang in den Rüſſel nehmen müßten. Dem iſt aber nicht ſo. Pagenſtecher 

hat vielmehr anatomiſch nachgewieſen, daß die inneren Geſchlechtsteile bei Männchen und 
Weibchen demſelben Bildungsgeſetze folgen, und daß auch bei jenem der allerdings engere 

und undeutlichere Ausgang an der Bruſt liegt. Es iſt alſo nicht anders denkbar, als daß 
durch die Anheftung des Männchens ſeine Geſchlechtsöffnung der weiblichen Scheide nahe 
genug gebracht wird, um die Samenflüſſigkeit in dieſe eintreten laſſen zu können. Der 
Prediger Müller in Odenbach, welchem wir zahlreiche, ebenſo intereſſante wie zuverläſſige, 
auf Kerfe bezügliche Beobachtungen verdanken, hatte ſeiner Zeit auch dieſem Gegenſtande 
ſeine Aufmerkſamkeit zugewendet und berichtet unter anderem eine Erfahrung höchſt eigen— 
tümlicher Art. Er beabſichtigte ein gepaartes Männchen von dem Weibchen zu trennen, um 
es mit einem zweiten zuſammenzubringen, da ihm aber die Trennung nicht gelang, verſuchte 
er das Weibchen zu töten, in der Meinung, das Männchen würde dann freiwillig loslaſſen. 
Er ſtach zu dieſem Zwecke das Weibchen mit einem ſpitzen Federmeſſer in den vermeintlichen 
Kopf, ohne dabei dem Männchen irgendwie zu nahe zu kommen. Sofort fing dieſes an zu 
zittern, die Beine zu krümmen und ſtarb, mit dem Weibchen feſt vereinigt, nach wenigen 
Minuten unter krampfhaften Zuckungen, während das verwundete Weibchen erſt nach einigen 
Tagen zu leben aufhörte. Später ſah er ein Männchen ſich mit drei Weibchen nachein— 
ander vereinigen und auf dem letzten 5 Tage und Nächte verweilen. Aus der angeſchwollenen 
Scheide des befruchteten Weibchens dringen die Eier in Menge . kleben zuſammen 
und hüllen es teilweiſe ein. 

Der gemeine Holzbock, die gemeine Hundszecke (Ixodes ricinus), auf welche 
ſich die vorangegangenen Beobachtungen beziehen, ward ſchon von Ariſtoteles unter dem 
Namen „Kroton“, von Plinius als „Ricinus“ angeführt; letzterer bemerkt gleichzeitig, wie 
dieſe Bezeichnung, zunächſt für den ölreichen Samen des Wunderbaumes aus Agypten 
geltend, auf dieſes verhaßte Tier übertragen worden ſei. Wenn Plutarch in feiner Weiſe 
mit dem Ricinus die Schmeichler vergleichen konnte, die ſich mit Lob in das Ohr drängen 
und nicht wieder auszutreiben ſind, wenn ſie ſich einmal dort feſtgeſetzt haben, ſo läßt ſich 
wohl annehmen, daß ſeinen Zeitgenoſſen jenes Tier ſamt ſeinen Gewohnheiten nicht fremd 
geweſen ſein kann. Nachdem Degeer den Namen Rieinus an eine Lausgattung vergeben 
hatte und Acarus die Milben überhaupt bezeichnete, nannte man die in Rede ſtehende 

Art Acarus ricinus, bis Latreille, in die Notwendigkeit verſetzt, mehrere Milbengattungen 
zu unterſcheiden, fie Ixodes ricinus nannte. Ixodes bedeutet aber jo viel wie: „kleberig“, 
„anhaftend“. Die Hundszecke läßt ſich nicht mit wenigen Worten kenntlich beſchreiben; 
denn Pagenſtecher nimmt in ſeiner trefflichen Arbeit über dieſelbe („Beiträge zur Anatomie 

der Milben II.“) drei Entwickelungsſtufen mit ſieben verſchiedenen Formen an und hält 
es für mehr als wahrſcheinlich, daß darunter ſolche begriffen ſeien, welche von früheren 
Schriftſtellern als vermeintliche andere Arten mit verſchiedenen Namen belegt worden ſind. 
Im erſten Jugendzuſtande (Fig. a) zeigt die Zecke nur ſechs Beine, keine Geſchlechtsunter— 
ſchiede und keine Platte mit dem Luftloche, ja bei genauer anatomiſcher Unterſuchung ſtellte 
ſich ſogar der Mangel aller Atmungswerkzeuge heraus, ein Umſtand, in welchem alle übrigen 
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Arten der von Pagenſtecher unterſuchten Milben, ſolange ſie nur erſt ſechs Beine haben, 
übereinſtimmend befunden wurden. Der urſprünglich platte Körper ſchwillt eiförmig an 
und bekommt dann ein weſentlich anderes Ausſehen, wenn der Magen mit Blut erfüllt iſt. 
Pagenſtecher beobachtete dieſe unvollkommenſte Form am Gartenſchläfer (Myoxus quer- 
cinus), am gemeinen Eichhorn und Maulwurf, jedoch nur in ſehr vereinzelten Stücken. 

Er ſucht die Seltenheit damit zu erklären, daß er überhaupt weniger Rückgrattiere auf 
dieſe Schmarotzer als frei umherſchwärmende Zecken unterſucht habe, und daß dieſe, falls 
ſie auf der erſten Stufe frei ſchwärmen, mehr am Boden umherkriechen möchten als am 

Graſe und ſomit für das Streifnetz unerreichbar ſeien. Auf der zweiten Altersſtufe (Fig. b), 

welcher eine, aber noch nicht beobachtete Häutung vorausgeht, finden ſich die Luftlöcher 
mit ihren Platten und bereits acht Beine. Durch die genauen 
Meſſungen der Längen aller Beine und durch andere Betrach— 
tungen hält ſich Pagenſtecher zu der Annahme berechtigt, 
daß bei der Häutung das letzte Paar der Beine hinzutritt 
und ſich nicht das in der Reihe zweite einſchiebe, wie man 
bisher angenommen hat. Auch auf dieſer Entwickelungsſtufe 
fehlen noch äußerlich und innerlich die Geſchlechtswerkzeuge, 
weshalb es gekommen ſein mag, daß man die Männchen für 
viel ſeltener als die Weibchen gehalten hat. Das Betragen 
der achtbeinigen, geſchlechtlich noch unreifen Zecken ſtimmt mit 
dem der reifen vollkommen überein: ſie kriechen bedächtig und 

Gemeiner Holzbock (Ixodesriei. träge an Gras und Gebüſch der Wälder umher und haken ſich 
nus). a Jugendzuſtand mit ſechs ſogleich an jedem in ihre Nähe kommenden Gegenſtand feſt; 

Sine and a n d freilich hat es ſeine Schwierigkeiten, ſie bei ihrer Kleinheit 
e erwachſenes Männchen, d erwachſe- im Freien mit den Augen wahrzunehmen. In der einen Ge⸗ 
ace b e gend halten ſie ſich mit Vorliebe auf, während man ſie in 
der Rüdenfeite, g im Haarpelz eines einer anderen gar nicht findet. Ich entſinne mich ſehr wohl 
m be zwei⸗ aus meiner Jugendzeit, daß beſonders ein Gehölz bei Naum⸗ 

burg an der Saale ihretwegen verrufen war, wie der Steiger 
bei Erfurt, weil man nicht leicht einen Spaziergang durch dasſelbe unternehmen konnte, 
ohne nicht wenigſtens einen Holzbock aufgeleſen zu haben. Einſt empfand ich in der linken 

Achſelhöhle einen heftigen, vorübergehenden Schmerz, welchen ich am beſten mit einem jo: 
genannten rheumatiſchen Stiche vergleichen möchte. Da ich aber an der genannten Stelle 
noch nie von einem ſolchen heimgeſucht worden war, wurde ich nachdenklich und ſuchte 
nach einem anderen Grunde. Der eben eingedrungene Holzbock war bald entdeckt, ob er 
ſich aber auf der in Rede ſtehenden Altersſtufe oder auf der letzten befunden hat, muß ich 
dahingeſtellt ſein laſſen. Beiläufig ſei bemerkt, daß man durch Betupfen mit ein wenig 

Ol am einfachſten und ſchnellſten das Tier zum Loslaſſen bringt, und daß es durch Benzin 
faſt augenblicklich ſtirbt. Hier, in der Gegend von Halle, durchſtreife ich ſeit manchem Jahre 

die immer mehr ſchwindenden Gebüſche und Wälder, ohne je einen Holzbock am eignen 
Körper mit nach Haufe gebracht zu haben, wenn auch dann und wann in dem zum Ein: 
ſammeln gewiſſer Inſekten beſtimmten Fläſchchen mit Weingeiſt. Nach Pagenſtechers 

Beobachtungen finden ſie ſich während des Sommers in den Waldungen der Heidelberger 
Umgebung beſonders an ſolchen Stellen, wo auch Säugetiere und Vögel, vornehmlich Eich— 
hörnchen und Häher, zahlreicher vorkommen, oder wo Fuchsbauten liegen, ferner an mit 
Gras bewachſenen Bahnen, wie ſie von den Tieren des Waldes gern für ihre Wege be— 
nutzt werden. Von Ende September an werden die unreifen Zecken ſehr einzeln und An- 
fang Oktober auch reife beiderlei Geſchlechts nur ſpärlich im Freien angetroffen. Auch 
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vollgeſogene Tiere zweiter Altersſtufe und natürlich wieder von anderem Anſehen, welches 
nicht nur nach der Menge des aufgenommenen Blutes und dem Stande des Verdauungs— 

prozeſſes, ſondern ſelbſt nach dem Wohntier abändert, findet man nicht ſelten, den Leib 
ſchwerfällig nachziehend, frei umherkriechend, häufiger jedoch feſtgeſogen an Menſchen und 
allerlei Säugetieren, beſonders Hunden und Eichhörnchen, bei welch letzteren ſie die Ränder 
der Augenlider und die Lippen am liebſten zum Anſaugen zu wählen ſcheinen. Die letzte 
Häutung, der Übergang zur Geſchlechtsreife, erfolgt während der Nacht und konnte daher 
von Pagenſtecher trotz aller Bemühungen nicht beobachtet werden. 

Auf der letzten Altersſtufe tritt nun zu den beiden, von der Leere oder Füllung des 
Darmes bedingten, auch ſchon den früheren Stufen eignen Formverſchiedenheiten noch die 
des Geſchlechts hinzu, indem das Männchen, welches man nie angeſchwollen geſehen hat, 
ein anderes Ausſehen darbietet, als das nüchterne und als das wohlgenährte Weibchen. 
Bei ihm (Fig. 6 ©. 736) wird faſt der ganze Rücken von einer glänzend pechbraunen, etwas 
behaarten und punktgrubigen Platte bedeckt, die über die Hälfte länger iſt als die des 
Weibchens, und die Bauchjeite zeigt Querleiſten zwiſchen der Ge „ 
ſchlechts- und Afteröffnung; überdies unterſcheidet es ein bedeu— 
tend kürzerer Rüſſel vom Weibchen. Mir ſcheint der gerandete 
Holzbod (Ixodes marginalis) Hahns, welchen man hier und 
da abgebildet findet, eben nur das Männchen der gemeinen Art zu 
ſein. Das Weibchen (Fig. d) hat ein gerundetes, nach vorn etwas 
verengertes Rückenſchild, welches den größten Teil des Leibes frei ; 
und dehnbar läßt. Vollgeſogen hat es die Geftalt von Fig. e und 5 57 

f und eine vom Weiß durch das Fleiſchrote bis zu Braun übergehende Violettroter Holzbock 
Färbung. In dieſer Form iſt das Tier von je am meiften. aufge⸗ Gxodes reduvius) Der: 
fallen. Man findet die gemeine Hundszecke in beiden Geſchlechtern . 
und im nüchternen Zuſtande frei ſchwärmend, aber bemüht, ſich irgend einem Tiere oder 

dem Menſchen anzuſetzen, das Weibchen, um ſich hier zu mäſten, das Männchen, um ſich 
mit jenem zu paaren. Ein erwachſenes Weibchen erreicht an einem Hunde in 9 Tagen, 

bei entſprechender Breite, die Länge von 11 mm und wird jo elaſtiſch, daß es beim Herab— 
fallen auf den Boden wie ein Gummiball in die Höhe ſpringt. Seine Farbe pflegt am 
Hunde eine mit Fettglanz verbundene ſteingraue zu ſein. Obgleich ſich die Zecke unter 
günſtigen Umſtänden ſchnell entwickelt, ſo wird ſie doch durch ihre Lebensart zu längerem 
Faſten verurteilt und auf dieſe Weiſe ihre Lebensdauer durchſchnittlich auf die Zeit vom 

Mai bis Oktober ausgedehnt. 
Der violettrote Holzbock (Ixodes reduvius) welcher von Hahn in der bei— 

gegebenen Figur abgebildet und von einigen Schriftſtellern mit dem vorigen verwechſelt 
wird, lebt ganz in derſelben Weiſe, iſt aber meiner Anſicht nach gewiß davon verſchieden. 

Ich beſitze mehrere Stücke, welche ich mit kärglich genährten Weibchen der vorigen Art frei 
ſchwärmend eingeſammelt habe. Das ganze Tier iſt rot, an dem größeren Rückenſchild 
und den Beinen ſtellenweiſe wie mit weißlichem Reife bedeckt und am dunkleren, vom 
Schilde frei gelaſſenen Teile in der angegebenen Art gezeichnet. Dieſe Zecke ſoll ſich vor— 
zugsweiſe an Schafen, aber auch an Hunden, beſonders Jagdhunden, und Rindern finden. 

Zecken von ähnlicher Geſtalt und Größe, meiſt aber bunter von Farbe, beſonders in 
verſchiedenen Tinten rot mit lichteren oder dunkleren Zeichnungen, leben ſehr zahlreich im 
ſüdlichen Amerika und in anderen heißen Ländern, unterſcheiden ſich aber weſentlich von 
unſeren heimiſchen Holzböcken dadurch, daß ſie etwa in der Mitte der Schildſeite in einer 
ſeichten Ausbuchtung als einen lichten, matten Punkt erſcheinende Augen tragen. Koch 
vereinigte die zahlreichen Arten unter dem Gattungsnamen Amblyomma und gibt als 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 47 
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Kennzeichen für das Weibchen einen faſt einfarbigen, dehnbaren Leibesteil, aber ein mit 
weißem oder gelbem Schmelze bedecktes und dabei dunkelfarbiges Rückenſchild an. Dahin 
gehört unter anderen die amerikaniſche Waldlaus (Amblyomma americanum), 
welche, den volkstümlichen Namen „Nigua, Tigua, Pique“ nach zu ſchließen, vielfach mit 
dem Sandfloh verwechſelt worden zu ſein ſcheint, eine der gemeinſten und bekannteſten 

Zecken Amerikas iſt und nach Art unſerer Holzböcke Menſchen und Tiere plagt und nament⸗ 
lich den Pferden in der Weichengegend viele Schmerzen verurſacht; dieſe laſſen ſich die 
Quälgeiſter daher gern von den Hühnern ableſen. Die 2,25—3 mm meſſende Zecke iſt 
kurz eiförmig im Umriſſe, ſchmutzig rotbraun von Farbe, auf der Oberfläche ſehr fein 
punktiert und von einer Furche ringsum eingefaßt. Das Weibchen hat eine hellgelbe 

Schildchenſpitze, welche dem Männchen fehlt. Gewiß gehören auch die beiden Arten hier— 
her, welche Bates in der Nähe von Villa Nova in Nieder-Amazonien ſo zahlreich antraf. 
Die höher gelegenen und trockeneren Länderſtriche jener Gegend ſind überall ſandig, und 
hohe grobe Gräſer bilden den Saum der breiten Wege, die man durch das junge Holz 
geſchlagen hat. Dieſe Stellen wimmeln von Carapätos, häßlichen Zecken, welche auf den 
Spitzen des Graſes ſitzen und ſich an die Kleider der Vorbeigehenden anhängen. Bates 
gebrauchte täglich eine volle Stunde, um dieſe läſtigen Tiere von ſeinem Körper abzuleſen, 
wenn er von einem Ausflug zurückgekehrt war. Er unterſcheidet zwei Arten, die jedoch 
beide in einem kurzen, dicken Rüſſel und einer hornigen Körperbedeckung wie in der Lebens— 
weiſe übereinſtimmen. Sie ſetzen ſich auf die Haut, verſenken ihren Rüſſel in dieſelbe, um 

Blut zu ſaugen, und verwandeln dadurch ihren platten Körper in einen kugelrunden, jedoch 
gebrauchen ſie mehrere Tage dazu, bis ſie ſich vollgeſogen haben. Man fühlt weder Schmerz 

noch Jucken, bekommt aber durch das unvorſichtige Loslaſſen derſelben ſchmerzhafte Ge— 
ſchwüre, weil dann der Rüſſel ſtecken bleibt. Um ſie zum Loslaſſen zu bewegen, betupft 
man ſie gewöhnlich mit Tabakſaft. Sie klammern ſich nicht mit den Beinen an das Fleiſch 

feſt. Beim Herumkriechen an den Grashalmen und Blättern brauchen ſie nur das vorderſte 
ihrer Fußpaare, während die übrigen ausgeſtreckt und immer bereit gehalten werden, ein 
vorbeiſtreifendes Opfer zu erfaſſen. Die kleinere Art iſt gelblich und ſo zahlreich vorhanden, 
daß ſie ſich nicht ſelten dutzendweiſe dem Wanderer anhängt. Wenn ſie ſich vollgeſogen 
hat, erreicht ſie ungefähr die Größe eines Schrotkornes Nr. 8. Die größere findet ſich 

ſeltener und wird ſo groß wie eine Erbſe. Aus dieſen Mitteilungen geht zur Genüge 

hervor, daß ſich die amerikaniſchen Zecken durch ihre Lebensweiſe in nichts von unſeren 
heimiſchen unterſcheiden. 

Wieder andere, meiſt afrikaniſche, kleinaſiatiſche, darunter aber auch einige ſüdeuro— 
päiſche Arten zeichnen ſich durch glänzende, halbkugelig heraustretende Augen und eine 
große, dreieckige Chitinplatte für die ritzenförmigen Luftlöcher aus und ſind zu der Gattung 

Hyalomma vereinigt worden, während noch andere durch kürzere und von der eben be— 
ſchriebenen Form etwas abweichend gebildete Mundteile weitere Trennungen nötig ge— 
macht haben. 

Durch eine ſchildartige, nach vorn ſchwach verſchmälerte Rückenfläche und durch einen 
der Bauchſeite angehefteten kurzen Rüſſel weichen die Saumzecken (Argas) weſentlich 

von den bisher beſprochenen Holzböcken ab. Es gibt nur wenige Arten, von denen die ſo—⸗ 
genannte Giftwanze von Miana, „Malleh“, oder die perſiſche Saumzecke (Argas 
persicus) durch fabelhafte Reiſeberichte eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Nach Ab- 
zug aller in ſolchen Fällen vorkommenden, ſchon mehrfach zur Sprache gebrachten Über— 

treibungen bleibt als Wahrheit von dem Betragen dieſer Zecke übrig, daß fie in Perſien 
und auch in Agypten (von da liegen mir wenigſtens Stücke vor) mehr oder weniger 



Amerikaniſche Waldlaus. Perſiſche und muſchelförmige Saumzecke. 739 

zahlreich in den Wänden der menſchlichen Wohnungen lebt und ganz nach Art der Bettwanze 

des Nachts die Schläfer überfällt, um ſich an deren Blut zu ſättigen, wobei ſie eine ſchmerz— 

hafte Wunde zurückläßt, am Morgen aber ſtets ſpurlos verſchwunden iſt. Wer ſich eine 

Vorſtellung von der Wanzenplage bei uns zu Lande machen kann, dem wird die Angabe 
des jüngeren Kotzebue in ſeiner „Reiſe durch Perſien“ nicht unwahrſcheinlich klingen, daß 
durch dieſes Ungeziefer die ganze Einwohnerſchaft aus einzelnen Dörfern vertrieben worden 
ſei. Wenn dagegen Berichte aus Miana, wo die europäiſchen Geſandtſchaften zu übernachten 

pflegten, erzählen, daß dasſelbe Tier, „die Giftwanze von Miana“, nur die Fremden auf— 
ſuche und 24 Stunden nach ihrem Biſſe Todesfälle eingetreten ſeien, ſo kommt wohl im 
letzteren Falle das dort herrſchende, für Ausländer ſo gefährliche Faulfieber, aber nicht der 
Stich der Saumzecke in Betracht. Die gefürchtete Zecke hat ein etwas unheimliches An— 
ſehen, durch welches ich wenigſtens, vielleicht wegen der grubig-körnigen Oberfläche des 
ſehr platten, in den Umriſſen 
birnförmigen Körpers, an die 
häßliche Wabenkröte erinnert 
werde. Die ganze Rückenfläche 
des braunroten Körpers iſt dicht 
mit weißen, runden Grübchen be- ı 
ſetzt, von welchen die punktför-⸗ | 

migen, beſonders am Rande und 
an der hinteren Körperhälfte 
in Längsreihen, etwas größere, 
vorzugsweiſe der vorderen Rük⸗ 
kenfläche zufallende, mehr in 
Querreihen geordnet auftreten, 

ſofern überhaupt Dal e Ord⸗ Muſchelförmige Saumzecke (Argas reflexus), von der Rücken- und 
nung die Rede ſein kann. Die Bauchſeite. Stark vergrößert. 

Augen fehlen. In dieſer Be⸗ 

ziehung ſowie in Rückſicht auf Bildung der Beine und des Rüſſels hat die genannte 
Art die größte Ahnlichkeit mit einer zweiten, welche als deutſche eine nähere Berückſichti— 
gung verdient. | 

Die muſchelförmige Saumzecke (Argas reflexus), welche unſere Abbildung 
von der Rücken⸗ und Bauchſeite vergegenwärtigt, ſcheint in ſehr ähnlicher Weiſe wie die 
perſiſche „Giftwanze“ zu leben. Sie hält ſich in den menſchlichen Wohnungen auf, am Tage 

verſteckt in Mauerritzen, und nährt ſich bei Nacht vom Blute der Tauben, vorzugsweiſe 
der jungen, welche nicht ſelten davon zu Grunde gehen. So berichtet Latreille über dieſe 
Milbe und unabhängig von ihm ein zweiter franzöſiſcher Schriftſteller, Hermann, welcher 
fie in ſeinem „Mémoire aptérologique“ (Straßburg 1808) Rhynchoprion columbae 

nennt und ſeine Verwunderung darüber ausſpricht, daß fie niemand erwähnt, da fie ſein 

Vater doch ſchon ſeit 30 Jahren als läſtigen Paraſiten der Tauben kenne. Bis dahin 

wird Frankreich und Italien als das Vaterland der muſchelförmigen Saumzecke angegeben 
und von anderer Seite (Herrich-Schäffer) die Vermutung ausgeſprochen, daß ſie auch 
in Deutſchland vorkommen könne. Dieſe Vermutung hat ſich denn auch nach und nach für 
verſchiedene Gegenden unſeres Vaterlandes beſtätigt und zwar unter höchſt intereſſanten 
Nebenumſtänden. Zu Camen in Weſtfalen fand ſich die Zecke, nach dem Berichte des 
Dr. Boſchulte, zu Anfang des Jahres 1859 (und auch ſchon in den vorangegangenen 
Jahren) im oberen Teile eines maſſiven Hauſes und zwar an den tapezierten Wänden 
verſchiedener Zimmer, vorzugsweiſe einer Schlafkammer, welche den mittleren Teil eines 
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gleichfalls maſſiven Turmes einnahm und mittels eines Fenſters bis 1857 in naher Ver⸗ 
bindung mit einem Taubenſchlage geſtanden hatte. Dem weiteren Berichte zufolge ſaß die 
Zecke an den Wänden der bezeichneten Räume, jo daß man zu jeder Tages- und Jahres⸗ 
zeit ohne große Mühe eine oder die andere ſammeln konnte, und der Umſtand, daß man 
Zecken von den verſchiedenſten Größen antraf, ſpricht für die gedeihliche Fortpflanzung der⸗ 
ſelben, obſchon nur wenige Bewohner im Hauſe beiſammen waren, keine Tauben in Ver⸗ 
bindung mit demſelben mehr ſtanden und angeblich alle bemerkten Stücke getötet wurden. 
Eine Zecke, welche ſich in der Fläche der hohlen Hand nahe dem Daumen feſtgeſogen hatte, 
blieb ungefähr 27 Minuten ſitzen, nahm in merklich regelmäßigen Zügen Nahrung zu ſich 
und ließ, nachdem ſie die Dicke einer kleinen Bohne erlangt hatte, freiwillig los. Im Jahre 
1863 lieferte der Prediger zu Friedeburg an der Saale zwei lebende Saumzecken an das 
Zoologiſche Muſeum in Halle ab und durch ſeinen Bericht abermals den Beweis, in wie 

naher Beziehung die genannte Saumzecke zu den Tauben ſteht. Bis zum Jahre 1859 war 
unter dem Zimmer, in welchem ſich das Ungeziefer zeigte, eine Thorfahrt, und an deren 
Wänden waren Taubenhöhlen geweſen. Seitdem hatte man die Thoreinfahrt in eine Stube 
umgewandelt und die darüberliegenden Räume zu Schlafſtätten für die Kinder eingerichtet. 
Hier zeigten ſich nun die Zecken, vereinzelt auch im unteren Zimmer. Bei Tage ließ ſich 
nie eine blicken, weder am Körper noch an den Kleidern oder in den Betten, ſondern nur 
des Abends an den Wänden oder an der Decke. Bei jeder Annäherung des Lichtes ſaßen 
ſie feſt und wurden bei der Berührung wie leblos. In dieſem Betragen fand man auch 
das einzige Mittel, ſie zu bekämpfen. Vor dem Zubettegehen wurde nämlich an den Wänden 
umhergeleuchtet und verbrannt, ſo viel ſich ihrer zeigten, einige wenige, aber auch bis 18 
an jedem Abend. Es ſei hierbei an das früher erwähnte Mittel erinnert, ſich vor den 
Angriffen der Bettwanzen zu ſchützen, welches auch in Perſien gegen die dortigen Saum— 
zecken empfohlen wird: in einem erleuchteten Zimmer zu ſchlafen. Nie war zu ermitteln, 
woher die Zecken kamen, nie eine vollgeſogene zu treffen, nie eine beſonders kleine, denn 
fie hatten durchſchnittlich alle die Größe zwiſchen 4,5 und 6,5 mm. Die meiſten Verwun⸗ 
dungen, welche ſie den ſchlafenden Kindern beibrachten, fanden ſich an den Händen und 

Füßen, was darauf hindeutet, daß ſie die Bettwärme nicht mit der Vorliebe unſerer Wanzen 
aufſuchen. Die Verletzung erſcheint als ein unbedeutend rotes Pünktchen ohne Hof, ver— 
anlaßt aber ein heftiges Jucken, weniger an dem Punkte ſelbſt, als im Verlaufe der Adern. 
So bewirkt z. B. ein Stich zwiſchen den Fingern ein Jucken am ganzen Arme bis zur 
Schulter hinauf, ein Stich am Fuße bis zum Kreuze und Rücken hin. Durch Kratzen wird 
der Reiz immer heftiger und weiter verbreitet und die Umgebung der Adern entzündet, 
beſonders bei Kindern, welche bereits mit merklicher Entzündung das Bett verlaſſen. Bei 
einem 4 — 5jährigen Mädchen traten an Hand, Handgelenk und Unterarm ſogar blaſige 
Anſchwellungen hervor, gleich den Folgen von Brandwunden. Das Jucken hält unter Um: 
ſtänden 8 Tage lang an. Nach alledem dürften die Wirkungen der muſchelförmigen Saum— 
zecke für unſeren gemäßigten Himmelsſtrich kaum geringer ſein als die der perſiſchen für 
den heißeren. Im Jahre 1873 bemerkte ich an einer ſpaniſchen Wand in Eisleben eine 
ungemein große muſchelförmige Saumzecke und erfuhr auf mein Befragen, daß dieſe Wand 
auf einem Gange ihren Aufbewahrungsort habe, unter welchem zahlreiche Taubenhöhlen 
angebracht waren. Außer der bereits erwähnten großen Lichtſcheu ſei auch einer an Trotz 
erinnernden Bewegungsloſigkeit als auffallender Eigentümlichkeit dieſer merkwürdigen Zecken 

gedacht. Minutenlang liegen fie da, jo daß man fie für tot halten könnte, und in Wein— 
geiſt geworfen, rühren ſie kein Glied bis zu ihrem Verenden, während doch ſonſt jedes 
andere Weſen ſeinen Körper faſt verrenkt, um dem Tode durch Ertränkung zu entrinnen. 

Weiter ſollen ſie nach Chilianis Beobachtungen 26 Monate hungern können. 
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Die intereſſante Zecke, welche nach den mitgeteilten Erfahrungen ſich mit den Tauben 
entſchieden in noch anderen Gegenden Deutſchlands finden dürfte, erſcheint von obenher 
flach ausgehöhlt und ohne jegliche Gliederung, mit einigen ſchwachen Grubeneindrücken 
verſehen, deren beide größten und ovalen etwas vor der Mitte ſtehen, die meiſten übrigen 
kleineren und weißlichen auf der Hinterhälfte ein Feld kranzartig umſchließen, welches von 

einem deutlichen, gleichbreiten Längseindruck halbiert wird. Die Oberfläche iſt roſtgelb, 

der äußere Körperſaum, Unterſeite und Beine ſind gelblichweiß, ſofern keine eingenommene 

Mahlzeit den Bauch anders färbt. Die Beine gelenken an unbeweglichen Hüften nahe bei 
einander ein und gehen in je zwei ſtark gekrümmte Klauen ohne Haftlappen aus, welche 

jedoch nicht dem letzten, deutlichen Fußglied anſitzen, ſondern durch zwei ſehr dünne Ringe 
mit ihm in Verbindung ſtehen und hierdurch entſchieden größere Beweglichkeit erlangen. 
Etwas vor den vorderſten Hüften liegt in einer ihm dienenden Höhlung der wagerecht aus— 
geſtreckte, kurze Rüſſel. Derſelbe hat ganz den oben beſchriebenen Bau, wenn auch die 
Formen der einzelnen Teile in unweſentlichen Stücken etwas abweichen, wozu die pfriem— 
förmige Geſtalt des letzten und die ſchuppenförmige des erſten Kiefertaſtergliedes gehören. 
Zum Gebrauche richtet er ſich ebenſo ſenkrecht nach unten wie bei den Holzböcken, deren 
ſonſtiger Bau ſich auch hier zu wiederholen ſcheint. 

Außer den beiden erwähnten Saumzecken ſind noch mehrere Arten beſchrieben, ſo 
neuerdings zwei in Guanajuato häufig vorkommende und vom Volke Turicata und Gar— 
rapata genannte. Erſtere, Argas turicata, lebt auf Schweinen, die zweite, A. Megnini, 

auf Pferden, Eſeln und Rindern, namentlich im Inneren des Ohres, geht aber auch auf 
Menſchen über. Eine weitere Art auf Mauritius, A. mauritianus, tötet bisweilen Hühner. 

Im ganzen kennt man zur Zeit etwa 100 Zeckenarten. 

Die Lausmilben (Sarcoptidae) gehören zu den kleinſten der ganzen Ordnung 
und beſtehen aus einem weichhäutigen, mitunter durch einzelne Chitinleiſten geſtützten Körper 
von ovalen und noch geſtreckteren Umriſſen. Augen fehlen, dagegen bedeckt nicht ſelten 
reichliches Borſtenhaar die Oberfläche. Die Beine, wenn nicht verkümmert, endigen in je 
eine Haftblaſe, die Kieferfühler in eine Schere oder Nadelſpitze und laſſen ſich im letzteren 
Falle in eine häutige Röhre zurückziehen. Dem unvollkommenen Bau im Äußeren dieſer 
mikroſkopiſchen Weſen entſpricht auch ihre innere Organiſation. Von Atmungswerkzeugen 

konnte bisher keine Spur, daher atracheata genannt, vom Bauchmark nur ein einzelner, 
keine weiteren Aſte abgebender Nervenknoten nachgewieſen werden, und ſpät erſt gelang 
es Leydig, Verdauungswerkzeuge aufzufinden. Deſſenungeachtet werden gerade dieſe 
Milben als Schmarotzer auf den verſchiedenſten Nahrungsmitteln, ja ſelbſt auf dem menſch— 
lichen Körper vorzugsweiſe läſtig und nachteilig. 

Die Käſemilbe (Ty roglyphus siro oder Acarus domesticus, Abbild. S. 742) 

erſcheint für das unbewaffnete Auge als lichtes, ſehr ſchwer zu erkennendes Pünktchen, für 
das bewaffnete in der beigegebenen Form als langbeborſtetes, geſtrecktes, im feiſten und glän— 
zenden Körper zweiteiliges Tierchen, mit ſcherenförmigen Kieferfühlern und viergliederigen 
Beinen, die in einen langgeſtielten Saugnapf auslaufen. Millionenweiſe bewohnt es alten, 
ſteinharten Käſe und verwandelt denſelben mit der Zeit in Staub, der aus den Auswürfen 
und Bälgen der Milben beſteht. Gerade dies wünſchen aber gewiſſe Zungen der Käſe— 
liebhaber, und man hegt und pflegt die Milben und iſt ſtolz auf von ihnen bewohnten 
Käſe. Dagegen ſieht niemand dieſelbe Art, nur unter einem anderen Namen, die Mehl— 

milbe (Tyroglyphus farinae), gern, weil ſie ein ſicheres Zeichen von der Feuchtigkeit 
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und Verdorbenheit des Mehles abgibt. Übrigens leben noch einige andere Arten an den 
beiden eben genannten Nahrungsmitteln. Zahlreiche Milbenarten, welche an den verſchie— 
denſten Inſekten, wie Fliegen, Bienen, Hummeln, Totengräbern u. a., gefunden worden 
find und ſich durch nur ſechs Beine und zahlreiche Saugnäpfe an der Bauchſeite auszeich⸗ 
nen, wurden von Duges unter dem Gattungsnamen Hypopus zuſammengefaßt. Nun 

haben aber ſpätere Beobachtungen ergeben, daß dieſelben Larvenformen von Tyroglyphus- 
Arten und Milben ſind, welche nicht auf den betreffenden Gliederfüßern ſchmarotzen, ſon⸗ 
dern ſich von ihnen nur an Ortlichkeiten tragen laſſen, die für ihr künftiges Leben nach 
erlangter Geſchlechtsreife geeignet ſind. | 

Der weiße Beſchlag auf getrockneten ſüßen Früchten, wie Pflaumen, Kirſchen, Roſinen, 
Feigen u. a, entſteht nicht immer durch Ausſchwitzung des Zuckerſtoffes, ſondern nicht ſelten 
durch Tauſende von Milben, welche verſchiedenen Arten der Gattung Glyeyphagus (Süß: 
mäuler) angehören, ausgezeichnet durch nicht einfache, ſondern gefiederte Behaarung. 

Die näher bezeichnete Art heißt Gl. prunorum Her,, domesticus 
Deg. Die beiden genannten Gattungen hat man neuerdings als Fa⸗ 
milie der Tyroglyphiden von den Sarkoptiden abgeſchieden, ebenſo 
die Dermaleichiden oder Vogelmilben, winzige Milben von meiſt 
länglicher Form mit fein querfaltiger Haut, ſcherenförmigen Kiefer⸗ 
fühlern, meiſt dreigliederigen Taſtern und unter ſich meiſt ungleichen 
Beinen. Namentlich tritt bei den Männchen das dritte Paar nicht 
ſelten ſtark verdickt und verlängert auf und verleiht den Tierchen ein 
wunderbares Ausſehen. Man kennt zur Zeit etwa 12 Gattungen mit 
ungefähr 80 Arten, welche faſt alle auf Vögeln ſchmarotzen, hier aber 

Käſemilbe (Tyrogly- nicht weiter berückſichtigt werden können. 
phus siro). Stark ver- 

größert. 

Jahrhundertelang waren die Gelehrten und unter ihnen beſonders 

die Arzte geteilter Anſicht über das Weſen jener läſtigen und zum Teil ekelhaften Hautkrank⸗ 
heit, deren Name „Krätze“ überall einen unangenehmen Klang hat. Seitdem die mancherlei 
Hautkrankheiten richtiger unterſchieden und ihre Urſachen gründlicher erforſcht worden ſind, 
hat ſich unzweifelhaft herausgeſtellt, daß die Krätze durch das Wühlen von Milben in der 
Oberhaut entſteht und daher niemals von ſelbſt, ſondern durch unmittelbare Anſteckung 
von außen oder durch von Kleidungsſtücken, Betten ꝛc. vermittelte Übertragung von Krätz⸗ 
milben oder deren Eiern zum Ausbruch kommen kann. Das Tier nun, welches beim 
Menſchen die genannte Krankheit verurſacht, heißt die Krätzmilbe des Menſchen (Sar- 
coptes hominis, Abbild. S. 743), wenigſtens verdient dieſer von Raspail eingeführte 
wiſſenſchaftliche, neuere Name den Vorzug vor dem älteren: Acarus scabiei des Fa⸗ 

bricius, weil die unzureichende Beſchreibung dieſes letzteren Entomologen zweifelhaft läßt, 
ob er wirklich das in Rede ſtehende Tier vor ſich gehabt habe oder ein anderes, ſehr ähn⸗ 
liches, deren es noch mehrere gibt. 

Die Krätze zeigt ſich als zerſtreute, doch meiſt auf einzelne Körperteile mit dünner 
Oberhaut, wie Handgelenk, Ellbogen, Knie ꝛc., beſchränkte, linienförmige Erhöhungen 
(Gänge), deren jede für ſich von einem gereizten Punkte ausgeht, und die ſich in ihrer 
Geſamtheit je nach der verſchiedenen Empfänglichkeit des Behafteten und der Hautgegend 
als Punkt, Wärzchen, Bläschen oder Puſtel zeigen. Wenn nämlich die Krätzmilben auf die 
Haut gebracht werden, ſo bohren ſie ſich mehr oder weniger ſchräg durch eine Hautfurche 
oder neben einem Haare ein und geben dabei eine ſcharfe Flüſſigkeit von ſich, welche durch 
ihren Reiz die erwähnten Punkte, Bläschen ꝛc. erzeugt. In dieſen Anfängen der Krätze 
findet man keine Milben, weil ſie ſich entweder ſchon tiefer gegraben oder bereits ſchon 
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wieder entfernt haben, denn alle jungen Milben, die Männchen ſowohl wie die unbefruch— 
teten Weibchen, führen ein ſehr umherſchweifendes Leben und verlaſſen ihre Gänge ſchnell 
wieder, um neue zu graben. Sie ſind es vorzugsweiſe, welche das unerträgliche Jucken 
veranlaſſen. Dagegen fertigen die befruchteten Weibchen längere Galerien (Neſtgänge), 

welche ſie nicht wieder verlaſſen; ſie ſetzen in dieſen ihre Eier ab und werden tot in dem 
geſchloſſenen Ende des Ganges gefunden. Ebenſowenig wie in den Anfängen des Krätze— 
ausſchlages finden ſich, wenigſtens der Regel nach, die Milben in den Schuppen und Kruſten 
(Schorfen), und in dieſen beiden Umſtänden iſt der Grund davon zu ſuchen, daß man ſie 
ſo lange nicht als Urheber der Krankheit anerkennen wollte. 

In der angegebenen Weiſe verhält es ſich mit der gewöhnlichen, beim Menſchen vor— 

kommenden Krätze, welche da, wo die Verhältniſſe der Bevölkerung beſſer ſind, wegen der 
Beſchwerlichkeit der Leiden nicht lange auf ärztliche Hilfe zu warten braucht. Indes auch 
im Falle der Vernachläſſigung erreicht ſie nur eine beſtimmte Höhe, indem ein zu ſehr ge— 

ſteigerter Hautreiz den Tieren nicht zuſagt und eine ſtarke Vermehrung derſelben wenig 
begünſtigt, ſo daß Menſchen angetroffen worden ſind, welche 

jahrelang die Krätze gehabt haben, ohne daß dieſe einen 
weſentlich anderen als den gewöhnlichen Charakter angenom— 
men hatte. Wenn ſich dagegen die Milben unter beſonders 

günſtigen Umſtänden befinden und die Haut infolge ihrer 

Beſchaffenheit weniger gereizt wird, vielleicht die übrige Kör— 
perkonſtitution unempfänglicher gegen die Hautthätigkeit iſt 

und ſo das Treiben der Tiere monatelang und länger durch 
keine Behandlung geſtört wurde, ſo vermehren ſie ſich in das 

Unglaubliche. Die zahlreichen, ſchnell aufeinander folgenden 
Bruten finden zum Anlegen ihrer Neſtgänge an den Stellen, g N 

welche ſonſt vorzugsweiſe dazu benutzt werden, keinen Platz Krätzmilbe des Menſchen (Sar- 
mehr und ſind dann genötigt, ſie auch an den übrigen, für Sed in 50 ach 
gewöhnlich verſchont bleibenden Körperteilen anzubringen. 
Durch den beſtändigen Reiz, welchen ſie auf die Haut ausüben, erzeugen die Milben zu— 
gleich eine außergewöhnlich ſchnelle Neubildung der Oberhautelemente, während deren ältere, 
von zahlreichen kurzen Galerien und Löchern durchzogene Schichten mit den abgeſtorbenen 
Stammmüttern jüngerer Bruten abgeſtoßen werden, aber an den unterliegenden Schichten 
mittels der durch die poröſe Maſſe von unten durchſickernden Feuchtigkeit hängen bleiben. 
In dieſer Schorfbildung ſowie in der größeren Ausbreitung über den Körper liegt der 
Charakter der bei weitem ſelteneren, aber auch bösartigeren „Schorfkrätze“, einer Form, 
wie ſie, jedoch wieder von anderen Milben veranlaßt, bei unſeren Haustieren (Pferden, 
Schweinen, Hunden, Katzen, Kaninchen) als „Räude“ zu verlaufen pflegt. Dieſe Form 
iſt bisher nur in wenigen Fällen, welche über ganz Europa zerſtreut waren, in der Regel 
an armen und ſchlecht genährten, ſtumpfſinnigen und apathiſchen Menſchen beobachtet 
worden. In Norwegen, auf Island, den Faröern und auf Grönland, im ganzen ſolchen 
Gegenden, in denen die Bevölkerung ſehr unreinlich iſt, dürfte die Schorfkrätze häufiger 
auftreten, und jedenfalls iſt ſie in früheren Zeiten, in denen das Heilverfahren der Krank— 
heiten auf bedeutend niederer Stufe ſtand, noch verbreiteter geweſen; ob vielleicht die fabel— 
hafte „Läuſeſucht“, von der ältere Schriftſteller erzählen, in einzelnen Fällen wenigſtens 
auf die in Rede ſtehende Krankheit bezogen werden müſſe, wer will und kann darüber 

endgültig entſcheiden? 
R. Bergh ſtattet ausführlichen Bericht über einen von ihm beobachteten Fall der 

Schorfkrätze ab, aus welchem nur einige auf unſere Milbe bezügliche Angaben hier folgen 
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mögen. Ein Stück des älteſten, oberflächlichen und dichten Teiles der Schorflage von etwa 
1 mm Kubikinhalt und 0,0008 g Gewicht enthielt 2 Weibchen, 8 ſechsfüßige Junge, 21 
größere und kleinere Stücke von Jungen und vereinzelten Weibchen, 6 Eier, 58 Eiſchalen 
und ungefähr 1030 größere oder kleinere Auswurfsknollen, während ein Stückchen der 
unteren Schorfſchicht geringeren Reichtum an tieriſchen Überreſten erkennen ließ. 

Die Auswürfe ſind von ſehr verſchiedener Form und Größe, meiſt rund oder unregel— 

mäßig länglich, glatt oder uneben, körnig und gelbbräunlich von Farbe, die Eier faſt oval, 
etwa ein Drittel länger als breit (durchſchnittlich 0,515 mm lang), und mit beinahe farb: 
loſer, zwar dicker, aber durchſcheinender Haut umſchloſſen. Die überall in der Schorflage 
zahlreich eingebetteten Überreſte der Milben beſtehen vorherrſchend aus den abgelegten 
Häuten und fallen durch die an der Bauchfläche des Tieres befindlichen Chitinleiſten, an 
denen ſich die Gliedmaßen ſtützen, wie durch gelbliche Gliederringe ſehr in die Augen; tote 
Milben fanden ſich faſt immer in vollſtändigem Zuſtande. 

Was nun die lebenden Milben ſelbſt anlangt, ſo kommen ſie in drei verſchiedenen 

Grundformen und zwar als achtbeinige, an dem hinterſten Fußpaar mit Saugnäpfen aus⸗ 

gerüſtete Männchen, als achtbeinige, mit bloßen Borſten an den beiden hinteren Fußpaaren 
verſehene Weibchen und endlich als ſechsbeinige 
Larven vor. Hieraus ergibt ſich alſo, daß wir 

8 OR Ä in der beigegebenen Abbildung ein Weibchen 
. = von der Bauchſeite vor uns haben. Jedes Bein 
W * * 

i 38 beſteht aus vier Gliedern, an deren letztem 
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600 mal vergrößert. zwei ſtark gekrümmte Klauen und dazwiſchen 
eine langſtielige Saugſcheibe oder eine mächtige 

Borſte ſitzen, überdies kommen an den einzelnen Gliedern Borſten in ganz beſtimmter 
Anzahl vor ſowie an den übrigen Stellen des Körpers. Dieſen teilt ein querer Einſchnitt 
in zwei ungleiche Hälften. Das immer etwas kleinere Männchen wird an den Saugnäpfen 
der Hinterbeine erkannt und iſt auf dem Rücken mit zwei langen Borſten und drei Paar 
kurzen dicken Zapfen in der Schultergegend, außerdem auf dem Hinterkörper nach jeder 
Seite hin mit einer ſchrägen Reihe von gewöhnlich drei oder vier größeren, dreieckigen und 
weiter nach hinten von mehreren abgerundeten Schuppen und überdies mit zahlreichen, 

zwiſchenliegenden Falten verſehen. Beim mehr gelb gefärbten Weibchen wird hinter den 
Spitzen der vorderen Chitinleiſten die Offnung der Scheide als Längsſpalte ſichtbar (aller: 
dings nicht in unſerer Abbildung) und die Rückenfläche iſt von flachen, dreieckigen Schüpp— 
chen, weiter nach hinten dagegen von vier Reihen faſt walziger Dornen umgeben. Die 
Larven unterſcheiden ſich von den reifen Weibchen durch geringere Größe, durch den Mangel 
der Geſchlechtsſpalte nebſt dem Borſtenpaar vor derſelben und durch mehr muſchelige Haut— 
falten, während dieſelben dort bogig verlaufen. Bergh gibt außerdem noch feine Unter- 
ſcheidungsmerkmale zwiſchen drei Altersſtufen der Larven und die Mehrzahl der Weibchen 
gegen die Männchen viel weniger überwiegend an als andere Schriftſteller, welche ſich zum 
Teil durch Verkennen der beiden Geſchlechter in der Annahme, daß die Männchen ſehr 
ſelten ſeien, getäuſcht haben. 

Zu Anfang der vierziger Jahre entdeckten Henle und Simon in den Haarbälgen 
der menſchlichen Haut eine Milbe, die alsbald allgemeines Intereſſe erweckte, zahlreiche 
Namen, darunter Acarus folliculorum als älteſten, erhielt und in anderer Form ſich auch 
an räudigen Hunden, Katzen ꝛc. nachweiſen ließ. Leydig wurde zur Unterſuchung dieſer 
Tiere dadurch veranlaßt, daß er am Bauche einer ſurinamiſchen Fledermaus (Phyllostoma 

hastatum) eine etwa erbſengroße Geſchwulſt bemerkte, welche mit einer weißlichen Maſſe, 
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Hauttalg und zahlloſen Haarſackmilben erfüllt war; eine feine Meſſerſpitze voll ſolcher Maſſe 
unter das Mikroſkop gelegt, brachte immer gleich Hunderte der Tierchen (Demodex phyl- 
lostomatis) zur Anſicht. 

Die Haarſack- oder Haarbalgmilbe des Menſchen (Demodex hominis) findet 
ſich in den Haarbälgen und beſonders denen als „Miteſſer“ bezeichneten der Ohren und 
der Naſe. Die Miteſſer ſind nun zwar keine Milben, ſondern Talgpfropfen, deren äußeres 
Ende durch Staub und Schmutz ſchwarz geworden iſt, aber in der Tiefe dieſer Bälge lebt 
die mikroſkopiſche Milbe, die wir in etwa 600 facher Vergrößerung vor uns ſehen. Leydig 
ſpricht ſich über die Bildung des Mundes und der Beine weniger beſtimmt aus als andere 
Beobachter, weil die Deutung ſolch winziger Gegenſtände ihre großen Schwierigkeiten hat. 
Der Mund beſteht aus einem Rüſſel und zwei nach vorn und unten rauhen Taſtern; die 

kurzen dicken Beine enden in je vier Krallen. Feine Querriefen, welche ſich nach den übrigen 
Beobachtern nur über den Hinterleib erſtrecken, findet Leydig auch auf den kurzen Vorder— 

leib ausgedehnt und zwar bei dieſer Art durchweg breiter und ſtärker als bei der Haar— 
balgmilbe des Hundes (Demodex canis); was jene noch beſonders charakteriſiert, iſt ein 
Hautkamm längs des Vorderrückens und eine Eintiefung mit ſchräger Leiſte zwiſchen dieſem 
und den Beinen. Einen herzförmigen Körper, der in den Haarſäcken immer neben einer 
Milbe lag, erklären Leidig und Simon für das Ei, aus welchem eine ſechsbeinige Larve 
ſchlüpft. Bei den beiden anderen, hier namhaft gemachten Arten hat dasſelbe eine andere 
Geſtalt. Wir ſehen aus alledem, daß ſich die Natur nicht nur mit ſichtbarem Ungeziefer 
begnügt, welches ſie auf den Menſchen und auf die Tiere ſeiner Umgebung ſetzte, ſondern 

auch ſo winziges hinzugefügt hat, daß deſſen Entdeckung zu den von dem Mikroſkop her— 
vorgezauberten Wundern gehört. a 

Ihrem Körperbau nach ſchließen ſich hier noch die Gallmilben (Phytoptus, eine 
Verſtümmelung von Phytocoptes) an. Es find langgeſtreckte, fein quergeſtreifte, mikro— 
ſkopiſche Milben, deren beide hintere Beinpaare zu kurzen Stummeln oder borſtentragen— 
den Wärzchen verkümmert, die beiden vorderen fünfgliederig, am Ende mit Borſten, Krallen 
oder Haftorganen verſehen ſind. Sie alle erzeugen an den verſchiedenſten Pflanzen und 

Pflanzenteilen ſehr mannigfache gallenartige Mißbildungen, ſogenannte Phytopto-Ceci— 
dien, welche man früher für Pilze hielt, weil ſie meiſt einen Filz von fleiſchigen Haaren 
auf ihrer Oberfläche tragen. So kommt eine Art, Ph. vitis, an den Blättern der Wein— 
rebe vor, deren Gallen nicht mit denen der Phylloxera verwechſelt werden dürfen. Während 

lange Zeit hindurch nur ſolche Milbenerzeugniſſe Gegenſtand der Beobachtung waren, hat 
man neuerdings auch den Tieren ſelbſt die gebührende Aufmerkſamkeit geſchenkt. Es iſt 
namentlich Nalepa, dem wir zahlreiche Aufſchlüſſe und auch die Gründung neuer Gat— 
tungen neben der bisher einzigen verdanken. 

Vierte Ordnung. 

Die Zungenwürmer (Pentastomidae, Linguatulida). 

Eine geringe Anzahl von Schmarotzern, welche man wegen ihrer wurmförmigen Ge— 
ſtalt und der paraſitiſchen Lebensweiſe früher zu den Eingeweidewürmern gerechnet hat, 
bildet jetzt eine Ordnung der Spinnentiere (Linguatulida), nachdem die Unterſuchungen 
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von van Beneden, Schubärt, Leuckart und anderen dieſelben dem inneren Bau nach 
und infolge des Vorhandenſeins zweier Fußpaare als nahe Verwandte der Milben nach— 
gewieſen haben. Durch rückſchreitende Verwandlung ſind dieſe in der Anlage milbenartigen 
Weſen zur Form und Lebensart der Würmer zurückgeſunken. 

Zwei Paare von fußartigen und gegliederten Klammerhaken in der Umgebung der 
kieferloſen Mundöffnung und der Mangel der Luftröhren charakteriſieren dieſe langge— 
ſtreckten, geringelten, nach hinten verjüngten Schmarotzer, bei denen das Männchen weſent— 
lich kleiner als das Weibchen iſt und ſeine Geſchlechtsöffnung nahe dem Munde hat, wäh- 
rend ſie bei dieſem an der Leibesſpitze liegt, wo gleichzeitig der After mündet. 

Der bandwurmartige Zungenwurm (Pentastomum taenioides) kommt vor: 
herrſchend in der Naſenhöhle oder zwiſchen den Siebbeinzellen des Hundes und Wolfes als 

geſchlechtsreifes Tier vor; vereinzelt hat man ihn auch bei Pferden, Maultieren und Ziegen 
gefunden. Die abgelegten Eier, deren einzelne Weibchen bis zu 500,000 bergen ſollen, 
gelangen mit den Schleimabſonderungen in das Freie, alſo auch an Pflanzenteile und von 
da in den Magen von Kaninchen, Haſen und anderen Tieren, nur ſelten in den des 
Menſchen. Sobald der Embryo die Eihülle verlaſſen hat, durchdringt er, gleich der Trichine, 
den Darm und gelangt in die Leber. Hier kapſelt er ſich ein, d. h. er wird von einem 
Gehäuſe umſchloſſen, in welchem er, in einer der Inſektenverwandlung ähnlichen Weiſe, 
mehrere mit Formveränderungen verbundene Häutungen zu beſtehen hat. Nach Verlauf 
von etwa 6 Monaten hat er ſich zu bedeutender Größe entwickelt, die vier Mundhaken und 
zahlreiche fein gezähnelte Körperglieder erhalten und befreit ſich nun aus ſeinem Gehäuſe. 
In dieſem Zuſtande hatte man ihn in der Leber gefunden, für eine andere Art gehalten 
und mit dem Namen des gezähnelten Zungenwurmes (Pentastomum denticu- 
latum) belegt. Auf dieſer noch unvollendeten Entwickelungsſtufe beginnt der Zungen⸗ 
wurm ſeine Wanderungen von neuem und durchſetzt die Leber, dem Wirte den Tod brin— 

gend, wenn er in größeren Mengen vorhanden iſt. Gelangt der Zungenwurm in dieſem 
Zuſtande in die Rachenhöhle eines Hundes, der die Kaninchen- oder Haſenleber verzehrt hat, 
ſo dringt er von da in die eben erwähnten Lufträume ein und entwickelt ſich im Ver— 
laufe von 2—3 Monaten zu dem geſchlechtsreifen bandwurmartigen Zungenwurm, der 
ſeinen wiſſenſchaftlichen Gattungsnamen Pentastomum (Fünfmaul, Fünfloch) von dem Um⸗ 
ſtande erhalten hat, daß ſich beiderſeits und etwas hinter dem mit harter Kreiswulſt um: 

ſchloſſenen Munde je zwei ſchlitzartige Offnungen zeigen, aus denen die Klammerhaken 
hervortreten, und in welche ſie zurückgezogen werden können. Der weißgelbe Körper iſt 
lanzettförmig, am Bauche platt, auf dem Rücken etwas gewölbt, durch zahlreiche Quer— 
falten geringelt und vorn an der Unterſeite mit den eben näher bezeichneten fünf Spalten 
verſehen. Das Weibchen wird 70—130 mm lang, während das Männchen nur deren 8 
bis 10 mißt. Wenige bandwurmartige Zungenwürmer in der Naſen- oder Stirnhöhle eines 
Hundes erzeugen eine mit Röte und Anſchwellung verbundene Entzündung der betreffen⸗ 
den Schleimhäute, kommt eine größere Menge von ihnen vor, ſo artet die Entzündung 
aus und wird derartig ſchmerzhaft, daß der Hund beiß- und tobſüchtig wird und ſich in 
dieſer Hinſicht wie ein von der Tollwut befallener gebaren kann. 

Man hat noch andere Arten unter anderen Verhältniſſen, wie im Rachen des Kro⸗ 
kodils, in den Lungen der Brillenſchlange, bei Rieſen- und Klapperſchlangen, auch in der 
Leber ägyptiſcher Neger aufgefunden, ſie mit Namen belegt, ohne jedoch die Naturgeſchichte 
derſelben ſo genau zu kennen wie die der vorhergegangenen doppelnamigen Art, welche 
hier als Beiſpiel dieſer höchſt intereſſanten Geſchöpfe genügen mag. 

B: . . 
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Jünfte Ordnung. 

Die Krebs- oder Aſſelſpinnen (Pantopoda, 
Pyenogonidae). 

Eine kleine, noch in der Kürze zu betrachtende Gruppe von Spinnentieren iſt von Milne 
Edwards, dem wohlunterrichteten Krebskenner, zu den Kruſtentieren gerechnet worden, und 
erſt in neuerer Zeit, nachdem man ihre Entwickelung und den inneren Bau gründlicher er— 
forſcht hat, fand man ſich veranlaßt, ſie an dieſen Platz zu ſtellen. Die Aſſelſpinnen (Pyc— 
nogoniden) finden ſich an den Meeresküſten unter Steinen, zwiſchen dem Seetang, mit 

welchem ſie ſich umhertreiben laſſen, oder wohl auch ange— 
klammert an andere Tiere und beſtehen der Hauptſache nach 
aus vielgliederigen Beinen, indem der Hinterleib faſt voll— 
ſtändig verſchwindet und der Vorderteil viergliederig und nur 
ſo weit entwickelt erſcheint, um den Gliedmaßen als Stütz— 
punkt zu dienen. Außerhalb eines kopfförmigen Saugrohres 
ſind die ſcherenartigen, zuweilen einfachen Kieferfühler ein— 
gelenkt, die manchmal ſamt dem erſten Kiefertaſterpaar gänz⸗ 
lich fehlen, während das folgende Paar der Taſter genau 
dem Bildungsgeſetze der übrigen Beine folgt, die aus 7—9 
Gliedern beſtehen und in eine kräftige Klaue auslaufen. Am 
Vorderrande des in vier Teile zerfallenden Kopfbruſtſtückes bemerkt man, einem Höcker 
aufſitzend, vier einfache Augen. — Der Darmkanal verläuft zwar in gerader Richtung 

vom Munde nach dem After, bildet aber trotzdem keineswegs ein einfaches Rohr, weil 
der ſehr enge Magen jederſeits mit fünf blindſackartigen Ausſtülpungen verſehen iſt, von 
denen das erſte kurze Paar in die Höhlung der Kieferfühler, jedes folgende bis in das dritt— 
letzte Glied der entſprechenden Beine hineinragt; ihre drüſenreichen Wandungen erſetzen 

die Stelle einer Leber. Welche Bedeutung für dieſe „nur Bein“ darſtellenden Spinnen 
(Pantopoden) die Beine haben, erhellt weiter aus der Lage der Geſchlechtswerkzeuge, welche 
beim Männchen und Weibchen in dem vierten oder fünften Gliede eines jeden Beines liegen, 
mithin achtfach vorhanden ſind. Während die Samenflüſſigkeit an der Spitze des genannten 
Gliedes austritt, kommen die Eier aus einer Offnung jedes zweiten Gliedes hervor, um 
einem am vorderen Leibesteil entſpringenden beinähnlichen Werkzeug übergeben werden 
zu können, an welchem ſie bis zum Ausſchlüpfen der Jungen haften bleiben. Die Organe 
des Blutumlaufs ſind erſt neuerdings von Zenker in Form eines dreikammerigen Her— 
zens nachgewieſen worden, dagegen fehlen diejenigen gänzlich, welche dem Atmen dienen, 
ſo daß dieſes aller Wahrſcheinlichkeit nach durch die derbe Haut des Körpers ſtattfindet. 
Die Jungen nehmen erſt durch wiederholte Häutungen die Geſtalt der Eltern an, denn 
ſie werden mit ungegliedertem Leibe, mit zuweilen in lange Geißeln auslaufenden Kiefer— 
fühlern und mit nur zwei Beinpaaren geboren. 

Die Ufer⸗Spindelaſſel ([Pyenogonum littorale) erreicht die Länge von 13 mm 
und treibt ſich an den Küſten der europäiſchen Meere, beſonders auch der Nordſee unter 
Steinen und zwiſchen Tangen umher; auch hat man ſie mitunter auf Fiſchen gefunden. 
Kieferfühler und Unterkiefertaſter fehlen ihr. Die Oberfläche des roſtgelben und auch 

Ufer-Spindelaſſel (Pyenogonum 
littorale). Vergrößert. 
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bleicheren Körpers erſcheint matt und gekörnelt und das Schenkelglied der Beine ſamt 
den beiden zunächſt folgenden Gliedern an den Spitzen mit je zwei warzenförmigen Vor⸗ 
ſprüngen verſehen. 

Die ſchlanke Krebsſpinne (Nymphon gracile) unterſcheidet ſich von der vorigen 
durch ſcherenförmige Kieferfühler, viergliederige, dünne Unterkiefertaſter und ſehr lange, 
fadenförmige Beine. Sie wird nur wenig über 5 mm lang und findet ſich unter gleichen 
Verhältniſſen an den europäiſchen Küſten. Die in der Leibesmitte ſichtbaren Krallen ſtellen 
das mit Eierklümpchen behaftete Beinpaar vor, welches nur dem Weibchen zukommt. Über⸗ 
dies ſei noch darauf hingewieſen, daß ſich bei unſerer Art das erſte Glied des Vorder— 
leibes auffällig gegen die übrigen verlängert und in der Mitte einſchnürt. Die vier oder fünf 
Hüftglieder, die ſich unterhalb des Schenkelgliedes einſchieben und weſentlich zur Ver— 
längerung der Beine beitragen, und Fußklauen, welche die Länge des Rüſſels übertreffen, 

gehören zu den Kennzeichen der Gattung. Bei Ammothoa find die Fußklauen viel kürzer 
als der Rüſſel und die Taſter acht⸗ 

gliederig, bei anderen hierher ge— 
hörigen, aber mit Stillſchweigen 
übergangenen Gattungen dieſe Ver— 
hältniſſe abermals anders. 

Schließlich ſei noch darauf hin— 

gewieſen, daß man auch die ſoge— 

nannten Bärtierchen als Ord— 
nung der Tardigrada (Langſam⸗ 
ſchreiter) den Spinnentieren bei- 
zählt, während ſie früher zu den 

Schlanke Krebsſpinne (Nymphon gracile). Stark vergrößert. Rädertierchen oder niederen Krebſen 

geſtellt worden ſind. Der Körper 
dieſer mikroſkopiſchen Weſen iſt geſtreckt und wurmförmig, läßt keine Scheidung in Kopf— 
bruſtſtück und Hinterleib erkennen und verlängert ſich vorn zu einer Saugröhre, aus welcher 
zwei dolchartige Kiefer hervorgeſtreckt werden können. Die vier Paar Beine ſind ſtummel⸗ 

haft, ungegliedert und endigen in mehreren Klauen; das letzte derſelben entſpringt am 
Körperende. Den Bärtierchen kommen vorn ein doppelter Nervenknoten nebſt Schlundring 
und als Bauchmark vier Nervenknoten ſowie ein Darm zu, dagegen fehlen Werkzeuge für die 
Atmung und den Kreislauf vollſtändig. Bis in die neueſte Zeit hinein hielt man die Bär: 
tierchen ganz allgemein für Zwitter, erſt durch die Unterſuchungen von Plate (1888) iſt 
nachgewieſen, daß ſie getrennten Geſchlechts ſind, Männchen und Weibchen, von denen 
erſtere viel ſeltener auftreten, ſind einander allerdings ſehr ähnlich. Sie leben von Pflanzen 
oder noch winzigeren Tierchen, als ſie ſelbſt ſind, halten ſich zwiſchen Moos und Algen, 
beſonders auf bemooſten Dächern oder in Dachrinnen, einige wenige auch im Waſſer auf 
und haben dadurch eine gewiſſe Berühmtheit erlangt, daß ſie lange Zeit, wenn ihnen die 
nötige Feuchtigkeit fehlt, wie tot daliegen, aber wieder zu neuer Lebensthätigkeit erwachen, 
ſobald jene ihnen zugeführt wird. Man unterſcheidet verſchiedene Formen, welche auf 
mehrere Gattungen verteilt worden find, von denen Macrobiotus eine der verbreitetſten 

ſein dürfte. 



A. 

Aaskäfer 65. 
Aaskäfer (Silpha) 68. 
— rothalſiger 69. 
— ſchwarzglänzender 68. 
— vierpunktiger 69. 

Abelhas (Biene) 229. 
Abelha uruſſu 231. 
Abendpfauenauge 397. 
Abraxas grossulariata 451. 
Acanthia lectularia 653. 
Acanthocinus aedilis 185. 
Acanthosoma dentatum 661. 
Acarina 728, 
Acarus domesticus 741. 
Achatvogel 437. 
Acherontia Atropos 392. 
— Medor 392. 

Acilius sulcatus 53. 
Ackereule 440. 
— rindenfarbige 442. 

Ackereulen 432. 
Ackereulenmotten 466. 
Acker⸗Glattweſpe 303. 
Acridiodea 587. 
Acridium peregrinum 595. 
— tataricum 595. 

Acronycta aceris 433. 
Adela viridella 464. 
Ademonia tanaceti 199. 
Adephagi 49. 
Admiral 378. 
Adonis 389. 
Aelia acuminata 661. 
Aeschna grandis 556. 
Affenlaus 617. 
Afterbienen 217. 
Afterböcke 178. 
Afterfrühlingsfliegen 543. 
Aftergallweſpen 316. 321. 
Afterrüſſelkäfer 150. 
Afterſkorpione 688. 
Afterſpinnen 690. 
Afterweſpen 291. 
Agelastica alni 200. 
Agelena labyrinthica 713. 
Agelenidae 714. 
Agenia domestica 298. 
— punctum 298. 

Ageronia feronia 392. 
Aglossa pinguinalis 459. 
Agrilus biguttatus 107. 
Agrion forcipula 554. 
Agrioniden 553. 
Agriotes segetis 113. 

Sach-Regiſter. 

Agrotis corticea 442. 
— exclamationis 442. 
— pronuba 441. 
— segetum 441. 

Ahorn-Pfeilmotte 433. 
Ailanthus-Spinner 406. 
Aleurodes chelidonii 623. 
Alkyone 385. 
Alucita polydactyla 469. 
Alucitinen 469. 
Alysia manducator 331. 
Amazonenameiſe 277. 
Amblyomma americanum 738. 
Ameiſe, braune 282. 
Ameiſen 208. 270. 
— gelbe 282. 
— weiße 560. 

Ameiſenfreunde 277. 
Ameiſenjungfer 525. 
— ungefleckte 528. 

Ameiſenlöwe, gemeiner 525. 
— langfühleriger 528. 
Ameiſenlöwen 525. 
Ammophila sabulosa 300. 
Amorphocephalus coronatus 172. 
Amphidasis betularia 446. 
Andrena cineraria 244, 
— fulvierus 245. 
— ovina 245. 
— Schencki 244, 

Andrenidae 217. 
Andricus pilosus 318, 
Androctonini 687. 
Anisoplia fruticola 97. 
Antjoplien 97. 
Anobium paniceum 124. 
— pertinax 124. 
— striatum 124. 
— tessellatum 124. 

Anomalon eircumflexum 337, 
Anomma arcens 283. 
Anthocharis cardamines 376. 
Anthomyia brassicae 514. 
— ceparum 514. 
— conformis 514. 
— furcata 514. 
— lactucae 514. 
— radicum 514. 

Anthomyidae 513. 
Anthonomus druparum 160. 
— pomorum 159. 
— pyri 159. 

Anthophila 216. 
Anthophora hirsuta 238. 
— parietina 238. 
— pilipes 238. 

Anthophora retusa 238. 
Anthrax morio 494. 
— semiatra 494. 

Anthrenus museorum 77. 
Anthribini 173. 
Anthribus albinus 173. 
Antilopen-Lehmweſpe 256. 
Antliata 470. 
Apatura Ilia 383. 
— Iris 383. 

Apfelbaum⸗Geſpinſtmotte 465. 
Apfelbaum-Glasflügler 401. 
Apfelblattlaus 632. 
— rötliche 632. 
Apfelblütenſtecher 159. 
Apfelſauger 636. 
Apfelwickler 458. 
Aphaniptera 520. 
Aphididae 624. 

Aphidier 328. 
Aphidinen 632. 
Aphis fabae 634. 
— mali 632. 
— persicae 634. 
— rosae 633. 
— sorbi 632. 
— ulmariae 632. 

Aphodius fossor 88. 
Aphrophora lacrymans 638. 
— salicis 688. 
— spumaria 637. 

Apidae 217. 
Apion apricans 148, 
— assimile 149. 
— craccae 149. 
— flavipes 149. 
— radiolus 149, 
— Sayı 149. 
— trifolii 149. 
— ulicicola 149. 
— ulicis 149. 

Apis fasciata 229. 
— ligustica 229. 
— mellifica 218. 

Apoderus coryli 149, 
— cygnus 150. 
— longicollis 150. 

Apterogenea 611. 
Arachnoidea 678. 
Aradus corticalis 653. 
Araneina 69. 
Arctia caja 404. 
— purpurea 404 

Arda 567. 
Argas mauritianus 741. 
— Megnini 741. 
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Argas persicus 738. 
— reflexus 739. 
— turicata 741. 

Argus, ſchöner 389. 
Argynnis Aglaja 377. 
— papbia 377. 

Argyroneta aquatica 714. 
Arilus serratus 651. 
Army worm 438. 
Aromia moschata 178. 
Arthrogastra 679. 
Arthropoda 4. 
Articulata 4. 
Ascalaphus macaronius 528. 
Asemorhoptrum lippulum 277. 
Asilidae 491. 
Asilus crabroniformis 493. 
— cyanurus 493. 

Asopia farinalis 459. 
— glaucinalis 459. 

Aſpenbock 187. 
Aſpenfalter 382. 
Aſſelraupen 387. 
Aſſelſpinnen 747. 
Astynomus aedilis 186. 
Atax crassipes 731. 
— spinipes 731. 

Ateuchus sacer 85. 
Athalia rosae 359. 
— spinarum 359. 

Athous hirtus 110. 
Atlas 405. 
Atlasſpinne 716. 
Atropos pulsatorius 560. 
Atta crudelis 284. 
Attagenus pellio 76. 
Attelabus curculionoides 150. 
Attidae 726. 
Atypus affinis 702. 
— piceus 702. 
— Sulzeri 702. 

Augenſtößer 550. 
Augler 378. 384. 
— durchſichtige 384. 
— düſtere 284 
— kleine 384. 
— ſcheckige 384. 

Aurorafalter 376. 
Ausrufezeichen 442. 
Außenzähnler 328. 

B. 

Bachläufer 650. 
— gemeiner 650. 

Bachmücken 479. 
Bachweideneule 444. 
Bacillus Rossii 585. 
Bacteria aurita 585. 
Balaninus glandium 158. 
— nucum 158. 
— turbatus 158. 
— venosus 158. 

Baldachinſpinne 708. 
Ballenbiene, große 246. 
Ballenbienen 245. 
Banchus falcator 336. 
Bandargus 386. 
Bandaſſel, klappernde 669. 
— rote 669. 
— von Bahia 669. 

Sach-Regiſter. 

Bandaſſeln 667. 
Bandaſſeln (Scolopendridae) 668. 
Bandit 41. 
Bär, Augsburger 392. 
— Brauner 19. 404. 
Bären 402. 404. 
Baridius chloris 166. 
— cuprirostris 166. 
— picinus 166. 

Bärtierchen 748. 
Bassus albosignatus 336. 
Bauchſammler 246. 
Baumläuſe 632. 
Baumwanze, rotbeinige 661. 
Baumweißling 374. 
Belostoma grande 648. 
Bembex ciliata 304. 
— rostrata 304. 

Berg:Webipinne 708. 
Berytus tipularius 659. 
Bettwanze 653. 
— gewimperte 654. 

Bibio hortulanus 488. 
— Marci 487. 

Bicho (Sandfloh) 522. 
Biene, afrikaniſche 229. 
— ägyptiſche 229. 
— italieniſche 229. 
— nordiſche 229. 

Bienen 208. 216. 
— geſellige 237. 

Bienenkäfer, rotſchulteriger 137. 
Bienenlaus 133. 519. 
Bienenläuſe 517. 
Bienenmotte 461. 
Bienenwolf, bunter 305. 
Biene von Madagaskar 229. 
Biesfliegen 503. 
Binſenfloh 635. 
Biorhiza aptera 320. 
Birkenbuſchſpanner 450. 
Birkenfreund 151. 
Birken⸗Knopfhornweſpe 362. 
Birkenknoſpenſtecher 159. 
Birkenſpanner 446. 
Birkenſtecher, ſchwarzer 156. 
Birn⸗Geſpinſtweſpe 354. 
Birnſauger 636. 
Birnſpanner 447. 
Birn-Trauermücken 484. 
Biſambock 178. 
Bittacus tipularius 534. 
Blabera gigantea 579. 
Blanjulus guttulatus 673. 
Blaps mortisaga 126. 
Blaſenfuß, rotſchwänziger 610. 
Blaſenfüßer 609. 
Blaſenkäfer, großer 120. 
Blaſenkopf (Myopa) 503. 
— roſtroter 503. 

Blaſenwanzen 652. 
Blastophaga grossorum 318. 
Blastophagus minor 170. 
— piniperda 169. 

Blatta foetida 126. 
— germanica 573. 
— lapponica 576. 
— maculata 576. 

Blätter, wandelnde 585. 
Blattflöhe 635. 
Blatthörner 83. 
Blatthornkäfer 83. 

Blattidae 579. 
Blattkäfer 191. 
Blattkräusler 156. 
Blattläuſe 624. 
Blattlausfliegen 529. 
Blattlauslöwe 529. 
Blatträuber 447. 
Blattrippenſtecher 157. 
Blattroller 151. 
Blattſchaber 162. 
Blattſchneider 249. 
— gemeiner 250. 

Blattſchrecke, gefenſterte 599. 
Blattweſpe, gelbgehörnte 360. 
— grüne 360. 

Blattweſpen 209. 348. 
— breitleibige 353. 
— echte 355. 

Blaukante, große 380. 
— kleine 381. 

Blaukopf 432. 
Bläulinge 389. 
Blindameiſen 279. 
Blindbremſe 490. 
Blindköpfe 636. 
Blindwanzen 654. 655. 
Blumenfliegen 513. 
Blumenkäfer 101. 
Blumenweſpen 209. 216. 
Blütenſtecher 159. 
Blutlaus 631. 
Blutströpfchen 402. 403. 
Böcke 174. 
Bockkäfer 174. 
Bohnenblattlaus 634. 
Bohnenkäfer 190. 
Bohrblaſenfüßer 610. 
Bohrfliegen 514. 
Bohrkäfer 122. 
— meſſinggelber 123. 

Bombardierkäfer 42. 
Bombus hortorum 236. 
— lapidarius 236. 
— muscorum 236. 
— ruderatus 234. 
— terrestris 235. 

Bombycidae 405. 
Bombylius venosus 495. 
Bombyx mori 19. 411. 
Boreus hiemalis 534. 
Borkenkäfer 168. 
Borkenkäfer (Bostrychus) 170. 
— gemeiner 171. 

Borſtenſchwänze 611. 
Borſtenwanzen 655. 
Bostrychidae 168. 
Bostrychus bispinus 169. 
— dispar 171. 
— typographus 171. 

Botys frumentalis 460. 
— lupulina 460. 
-— margaritalis 460. 
— silacealis 460. 

Brachelytra 59. 
Brachinus crepitans 43. 
Brachkäfer 96. 
Brachygaster minuta 326. 
Brachytarsus scabrosus 174. 
— varius 174. 

Bracon palpebrator 330. 
Braconidae 327. 
Braconiden 327. 
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Branchiata 5. 
Braula coeca 519. 
Braunmur;:Blattichaber 162. 
Breitbandäugler 384. 
Breitböcke 175. 
Bremen 503. | 
Bremſe, glauäugige 490. 
Bremſen 489. 
Brenner (Apfelblütenſtecher) 159. 
Brenthidae 172. 
Brenthus Anchorago 172. 
Brettſchneider 550. 
Brillenvogel 432. 
Briſeis 385. 
Brombeer⸗-Gallweſpe 320. 
Brotheas maurus 686. 
Brotkäfer 124. 
Brotolomia meticulosa 437. 
Bruchidae 188. 
Bruchus granarius 190. 
— lentis 190. 
— pisi 189. 
— rufimanus 190. 

Brummer 509. 
Buchdrucker 171. 
Buchenrüßler, ſchwarzer 161. 
Buchenſpinner 431. 
Buchenſpringer 161. 
Buchenſpringrüßler 161. 
Bücherlaus 559. 
Bücherſkorpion 687. 
Buckelfliege, dicke 516. 
Buckelwanze, verwandte 652. 
Buckelwanzen 652. 
Buckelzirpen 638. 
Buntkäfer 121. 
— ameiſenartiger 121. 

Buolswickler 456. 
Bupalus piniarius 449. 
Buprestidae 104. 
Bupreſtiden 105. 
— echte 106. 

Bürſtenbiene, rauhfüßige 242. 
Buſchſpinnen 698. 
Buthus occitanus 682. 683. 687. 
Byturus tomentosus 77. 

C. 

Caecilius pedicularius 559. 
Calandra granaria 167. 
— oryzae 168. 

Callidium variabile 182. 
— violaceum 183. 
Callimorpha dominula 404. 
— Hera 405. 

Calliphora vomitoria 509, 
Calocoris striatellus 655. 
Caloptenus italicus 594, 
Calopteryx vesta 554. 
— virgo 554. 

Calosoma inquisitor 42. 
-— sycophanta 41. 
Calotermes flavicollis 569. 
Campodeidae 612, 
Camponotus herculeanus 280. 
— ligniperdus 280. 
Campylidae 110. 
Cantharidae 131. 
Cantharis vesicatoria 135. 
Capricornia 174. 

Sach-Regiſter. 

Capsidae 654. 
Carabidae 37. 
Carabus auratus 40. 
— auronitens 40. 
— gemmatus 39. 
— hortensis 39. 

Carteria lacca 622. 
Cassida berolinensis 203. 
— ferruginea 203. 
— nebulosa 203. 
— obsoleta 203. 

Catocala elocata 444. 
— fraxini 444. 
— nupta 444. 
Cecidomyia destructor 484. 516. 
— fagi 484. 
— pericarpiicola 484. 
— polymorpha 484. 

Celonites apıformis 254. 
Centrotus cornutus 639, 
Centrurini 687. 
Centrurus americanus 687, 
— hottentottus 687. 
Cephalomyia ovis 506. 
Cephenomyia rufibarbis 506. 
— stimulator 506. 
— trompe 506. 

Cephus compressus 353. 
— pygmaeus 352. 
Cerambycidae 176. 
Cerambyx aedilis 186. 
— cerdo 177. 
— heros 177. 

Ceramius Fonscolombi 254. 
Cerceris arenaria 307. 
— bupresticida 307. 

Cercopis bivittata 638. 
— sanguinolenta 638. 

Ceria conopsoides 502. 
Cermatia araneoides 667, 
Ceroplastes ceriferus 622. 
Cetonia aurata 102. 
— marmorata 103. 
— speciosissima 102. 

Cetonidae 101. 
Cetonie, marmorierte 103. 
Ceuthorhynchus assimilis 165. 
— macula-alba 165. 
— suleicollis 164. 

Chalcidier 324. 
Chalcis clavipes 326. 
Chalcophora mariana 106. 
Chalcophoriden 105. 
Chalicodoma muraria 246. 
Changeant, kleiner 387. 
Charaeas graminis 436. 
Chatergus apicalis 259. 
— chartarius 258. 

Cheimatobia brumata 448. 
Chelifer cancroides 687. 
Cheloniariae 402. 
Chermes abietis 624. 
— strobilobius 625. 

Chermesinae 624. 
Chernes cimicoides 688. 
Chernetidae 688. 
Chigger (Sandfloh) 522. 
Chilocorus bipustulatus 207. 
Chilognatha 671. 
Chilopoda 666. 
Chlorophanus viridis 33. 
Chlorops nasuta 516. 

Chlorops taeniopus 515. 
Chryſaliden 368. 
Chrysidae 309. 
Chryſippus 390. 
Chrysis austriaca 311. 
— bicolor 311. 

cyanea 311. 
elegans 311. 
fulgida 311. 
ignita 257. 311. 
imbecilla 311. 
rufa 312. 
unicolor 311. 
Zetterstedti 312. 

Chrysomela cerealis 197. 
— diluta 197. 
— fastuosa 197. 
— graminis 197. 
— juncta 199. 
— speciosa 197. 
— superba 197. 
— violacea 197. 

Chrysomelidae 191. 
Chryſomelinen 195. 
Chrysopa vulgaris 529. 
Chrysops coecutiens 490. 
Cicada atra 645. 
— haematodes 645. 
— montana 645. 
— orni 644. 
— plebeja 645. 
— septendecim 25. 
— speciosa 644. 
Cicadellidae 636. 
Cicadi:lae 642. 
Cicadina 636. 
Cicindela campestris 34. 
— hybrida 35. 

Cicindelidae 36. 
Cidaria chenopodiata 450. 
— ocellata 459. 

Cikaden 636. 
Cimbex betulae 362. 
Cimex ciliatus 654. 
— lectularius 653. 

Cionus scrofulariae 162, 
Citigradae 721. 
Cixius nervosus 641. 
Claviger foveolatus 62. 64. 
— longicornis 64. 
— testaceus 62. 

Cleridae 121. 
Cleriden 121. 
Clerus formicarius 121. 
Clidoſtomen 328. 
Clubiona holoserica 716. 
Clythra quadripunctata 194 
Clythridae 191. 
Clytus arietis 183. 
— arvicola 184. 
— rhamni 184. 

Cnemidotus caesus 53. 
Cnethocampa pinivora 430. 
— pityocampa 430. 
— processionea 429. 

Coccina 618. 
Coccinella septempunctata 206. 
Coccinellidae 205. 
Coccus cacti 620. 
— ceriferus 622. 
— lacca 622. 
— manniparus 622. 

I 
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Cocujo 112. 
Codrinen 323. 
Coleophora laricinella 468. 
Coleoptera cryptopentamera 139. 
Colias Edusa 377. 
— Hyale 377. 

Collembola 611. 
Colletes hirta 246. 
Collyris longicollis 36. 
Colorado - Kartoffelfäfer 197. 
Columbatſcher Mücke 487. 
Comehens 272. 
Conchylis ambiguella 454. 
Conopidae 502. 
Conops vittatus 503. 
Coreidae 657. 
Coreus quadratus 658. 
Coriacea 518. 
Corissa Geoffroyi 646. 
Cosmia diffinis 440. 
Cossus ligniperda 401. 
Crabro patellatus 308. 
— striatus 308. 

Crabronea 298. 
Crambidae 460. 
Crepuscularia 390. 
Crioceris asparagi 194. 
— duodecimpunctata 194. 
— merdigera 19. 

Crossocerus elongatus 308. 
— scutatus 308. 

Cryptidae 334. 
Cryptiden 334. 342. 
Cryptocephalidae 191. 
Cryptocephalus sericeus 195. 
Cryptorhynchus lapathi 163. 
Cryptus tarsoleucus 343. 
Cteniza fodiens 701. 
Ctenophora atrata 480. 
Cucubano 112. 
Culex annulatus 477. 
— molestus 479. 
— pipiens 477. 
— pulicaris 479. 
— trifurcatus 479. 

Culiciden 477. 
Curculionina 139. 
Cybister Roeselii 53. 
Cyclorrhapha 497. 
Cycloſtomen 328. 
Cynipidae 313. 
Cynips folii 317. 
— gemmae 318. 
— scutellaris 317. 

Cyphocrania acanthopus 585. 

D. 

Dämmerungsfalter 390. 
Danais Chrysippus 390 
Daphne 378. 
Daſſelfliegen 503. 
Dasychira pudibunda 418, 
— salieis 419. 

Dasypoda hirtipes 242. 
Dasypogon teutonus 492, 
Decticus verrucivorus 599. 
Degeeria nivalis 613. 
Demodex hominis 745. 
Depressaria nervosa 466, 
Dermaleichiden 742. 

Sach-Regiſter. 

Dermanyssus avium 733. 
— gallinae 733. 
— hirundinis 733. 
Dermaptera 606. 
Dermestes bicolor 75. 
— lardarius 74. 

Dermestidae 73. 
Desmonota variolosa 209. 
Desoria glacialis 613. 
Diactor bilineatus 659. 
Diastrophus glechomae 320. 
— rubi 320. 

Dickkopf 421. 
Dickköpfe 390. 
Dickkopffliege, geſtreifte 503. 
Dickkopffliegen 502. 
Dickmaulrüßler 141. 
— gefurchter 142. 
— ſchwarzer 141. 

Dickrüßler 141. 
Dickſchenkel 657. 
Dicranorrhina Smithi 101. 
Dieb 122. 
Diloba coeruleocephala 432. 
Dinorhina 97. 
Dioctria oelandica 491. 
Diplolepis puparum 325. 
Diplonychus rusticus 648. 
Diplopoda 671. 
Diploptera 253. 
Diptera 470. 
Diſtelfalter 379. 
Diurna 369. 
Docophorus adustus 614. 
Dolchweſpe, rotköpfige 293. 
Dolchweſpen 291. 
Dolomedes fimbriata 722. 
Donacia clavipes 192. 
— crassipes 192. 
— menyanthidis 192. 

Donnerfäfer (Gerber) 9. 
Doppelzirpe, gehörnte 639. 
Dorcadion atrum 185. 
— crux 185. 
— fuliginator 185. 

Dorngoldweſpe, glänzende 310. 
Dorngoldweſpen 310. 
Dornſchrecke, gemeine 596. 
Dornſchrecken 596. 
Dornſpinne, zangenartige 708. 
Dorthesia urticae 623. 
Dorylidae 279. 
Doryliden 283. 
Drahtwurm 111. 
Drassidae 714. 717. 
Drechsler 151. 
Drehflügler 539. 
Drehkäfer 54. 
— tauchender 55. 

Dreihorn 90. 
Dreizeher 30. 205. 
Drüſenameiſen 279. 
Dukatenfalter 388. 
Dünenkäfer (Gerber) 95. 
Dungkäfer 88. 
— grabender 88. 

Dynastes hercules 99. 
Dynastidae 99. 
Dysteridae 717. 
Dyticidae 48. 
Dyticus dimidiatus 49. 
— marginalis 49. 

E. 

Eccoptogaster destructor 171. 
— scolytus 172. 

Echinomyia ferox 508. 
— grossa 508. 

Eciton canadense 287. 
— legionis 285. 
— Tapax 285. 

Ecitons 284. 
Eckflügelige Falter 378. 
Eckflügler 378. 
Edelſtein-Laufkäfer 39. 
Eichelbohrer, großer 158. 
— kleiner 158. 

Eichen⸗-Baumlaus 632. 
Eichen-Erdfloh 202. 
Eichen-Gallweſpen 316. 
Eichen-Prozeſſionsſpinner 429. 
Eichen-Rindenlaus 625. 
Eichenſchildlaus 619. 
Eichenſchillerchen 387. 
Eichenſchrecke 598. 
Eichen⸗Seidenſpinner, chineſiſcher 
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— japaniſcher 408. 410. 

Eichenzapfen-Gallweſpe 318. 
Eierſchwamm, goldgelber 421. 
Eierweſpe 323. 
Eigentliche Bienen 217. 
Einhornſchrecke, bedornte 598. 
Einmieter 316. 321. 
Einpaarfüßer 666. 
Eintagsfliege, gemeine 546. 
Eintagsfliegen 544. 
Eis⸗Kanker 691. 
Eisvogel, großer 382. 
Elampiden 312. 
Elampus aeneus 312. 
— bidentulus 312. 

Elaphrus riparius 37. 
Elater sanguineus 114. 
Elateridae 107. 
Elefant 100. 
Eleutherata 29. 
Empidae 493. 
Empis tessellata 494. 
Entblätterer 447. 
Entoma 4. 
Epeira diadema 703. 
Epeiridae 702. 
Ephemera vulgata 546. 
Ephemeridae 544. 
Ephialtes manifestator 345. 
Epiblemum scenicum 726. 
Epicauta cinerea 137. 
— verticalis 137. 
— vittata 137. 

Epinephele Hyperanthus 385. 
— Janira 386. 

Erbſenblattlaus 632. 
Erbſenkäfer 189. 
Erbſenwickler, mondfleckiger 457. 
— rehfarbener 456. 

Erdaſſel, Gabriels 669. 
— langfühlerige 669. 

Erdaſſeln 669. 
Erdbiene, braungeſchenkelte 245. 
— greiſe 244. 
— Schencks 244. 

Erdbienen 243. 
Erdbock 184. 



Erdbock, greiſer 185. 
— kreuztragender 185. 
— ſchwarzer 185. 

Erdböcke 184. 
Erdfahl 441. 
Erdfloh, bogenſtreifiger 203. 
— gelbſtreifiger 203. 

Erdflöhe 200. 
Erdhummel 235. 
un. (Maulwurfsgrille) 603. 

Erdwanzen 661. 
Erdwolf (Maulwurfsgrille) 603. 
Eremit 103. 
Eresus cinaberinus 727. 
— quatuorguttatus 727. 

Ergates faber 176. 
Eriocampa adumbrata 358. 
Eriſtalinen 498. 
Eristalis tenax 500. 
Erlenblattkäfer 200. 
Erlenwürger, weißbunter 163. 
Ernte⸗Ameiſen 284. 
Ernte-Grasmilbe 729. 
Erya 406. 
Eryeiniden 390. 
Eſchencikade, kleine 644. 
Eucera longicornis 239. 
Euchirus longimanus 104. 
Euenemiden 109. 
Eucory bas crotalus 669. 
Eule, mattgezeichnete 435. 
Eulen 431. 
Eumenes coarctata 257. 
— pomiformis 257. 

Eumenidae 254. 
Eupithecia centaureata 452. 
— signata 452. 

Euprepia caja 19. 
— villica 19. 
Eurydema oleraceum 660. 
Eurygaster maurus 661. 
Evaniadae 326. 
Exenterus marginatorius 334. 
Exodonten 328. 

F. 
Fächerflügler 539. 
Fächerträger 129. 
— ſeltſamer 129. 

Fadenſkorpion, geſchwänzter 689. 
Fallkäfer 195. 
Faltenweſpen 253. 
Falter 363. 
— eckflügelige 378. 

Faltflügler 535. 
Fangſchrecke, argentiniſche 582. 
— caroliniſche 582. 

Fangſchrecken 581. 
Färbermilbe 730. 
Federleichtfliegen 500. 
Federlinge 613. 614. 
Federmotten 469. 
Feiſtkäfer 127. 
Fenſterſpinne 711. 
Feldgrille 600. 
Feldheuſchrecken 587. 
Feldſandkäfer 34. 
Feld-Schmarotzerhummel 251. 
Feldſkorpion 682. 683. 687. 
Feldulmen-Eule 440. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 

Sach-Regiſter. 

Felſen-Schmarotzerhummel 251. 
Felſenſkorpion 683. 686. 
Fettſchabe 459. 
Feuerfalter, gefleckter 389. 
Feuerfliegen 111. 
Feuerſchröter 79. 
Feuervogel 388. 
Feuerwanze, flügelloſe 656. 
Fichtenblattweſpe, geſellige 354. 
Sn = Borfenfäfer, achtzähniger 

le 
Fichtenholzweſpe 351. 
Fichtenrüſſelkäfer, großer 145. 
— kleiner brauner 146. 

Figites scutellaris 322. 
Figitiden 322. 
Filzlaus 618. 
Fingerkäfer 44. 
Fiſchchen 612. 
Flata limbata 641. 
Flatterfliege, durchſcheinende 500. 
— hummelartige 500. 

Flatterfliegen 500. 
Fledermausfliegen 517. 519. 
Fleiſchfliege, graue 508. 
Fleiſchfreſſer 49. 
Fliedermotte 467. 
Fliege, ſchwarze 610. 
Flockblumenſpannerchen 452. 
Floh, gemeiner 520. 
Flöhe 520. 
Flöhkrauteule 435. 
Florfliege, gemeine 529. 
Florfliegen 529. 
Föhrenſpanner 449. 
Foenus assectator 327. 
— jaculator 327. 

Forficula auricularia 607. 
— gigantea 606. 

Forficulidae 606. 
Forleule 439. 
Formica pratensis 274. 
— rufa 280. 
— sanguinea 277. 281. 

Formicidae 279. 
Forſtbock 176. 
Frau (rotes Weiden-Ordensband) 

444 
Fritfliege 516. 
Froſtſpanner, großer 447. 
— kleiner 448. 

Frühlingsfliegen 535. 
Frühlings-Roßkäfer 90. 
Fuchs, großer 380. 
— kleiner 381. 

Fugenkäfer 79. 
Fulgora candelaria 641. 
— laternaria 642. 

Fulgoridae 640. 
Furchtkäfer 199. 
Futtergras-Eule 435. 

G. 

Gabelnaſe 101. 
Gabelſchwanz, großer 430. 
Gabelſchwänze 430. 
Gabriels Erdaſſel 669. 
Galeodes araneoides 679. 
Galeruca viburni 199. 
— xanthomelaena 200. 

Gallapfelweſpe, gemeine 317. 

Gallenläuſe 630. 
Galleria mellonella 461. 
Gallmücken 484. 
Gallweſpen 209. 313. 
Gamasidae 732. 
Gamasus coleoptratorum 782, 
Gamma 443. 
Gänſefußſpanner 450. 
Gänſehaftfuß 615. 
Gänſekneifer 614. 
Gartenbirnſpinner 421. 
Garten-Dolchweſpe 293. 
Gartenhaarmücke 488. 
Gartenhummel 236. 
Garten-Laubkäfer 98. 
Garten-Laufkäfer 38. 39. 
Gartenluchsſpinne 723. 
Gaſtameiſen 277. 
Gasteracantha arcuata 708. 
Gastropacha castrensis 415. 
— lanestris 26. 

neustria 415. 
pini 19. 413. 
potatoria 19. 
quercifolia 19. 

L — quercus 19. 
Gastrophilus equi 504. 
Gastrus equi 504. 
Gebirgs-Goldhenne 39. 40. 
Geißelſkorpione 690. 
Geiſt 690. 
Geiſtchen 469. 
Gemeinfliegen 507. 
Gemeinſchweber 495. 
Geoffroys Ruderwanze 646. 
Geometridae 445. 
Geophilidae 669. 
Geophilus longicornis 669. 
Geotrupes stercorarius 90. 
— Typhoeus 90. 
— vernalis 90. 

Geradflügler 542. 
Gerber 95. 
Gerber (Forſtbock) 176. 
Gervaisia costata 677. 
Geſchloſſenmäuler 328. 
Geſellige Weſpen 257. 
Geſpenſt-Laufkäfer 43. 
Geſpenſtſchrecke, dornfüßige 585. 
— Roſſis 585. 

Geſpenſtſchrecken 583. 
Geſpinſtblattweſpe, rotköpfige 354. 
Geſpinſt-Blattweſpen 349. 353. 
Getreide-Blaſenfuß 611. 
Getreide-Laubkäfer 97. 
Getreide-Laufkäfer 45. 
Getreideverwüſter 484. 516. 
Getreidezünsler 460. 
Gichtweſpe 327. 
Giebelſtecher 156. 
Giftwanze von Miana 738. 
Ginſter-Blattfloh 636. 
Gitterflügler 524. 
Glanzkäfer 72. 
Glasflügler 399. 
Glattweſpen 303. 
Gleißkäfer, kleiner 107. 

Gletſcherfloh 613. 
Gletſchergaſt 534. 
Gliederfüßer 4. 

Gliederſpinnen 679. 
Glomeridae 675. 
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Glomeris marginata 676, 
— pustulata 677. 

Glossata 363. 
Glossina morsitans 513. 
Glypta resinanae 346. 455. 
Gnitzen 486. 
Goldafter 420. 
Goldaugen 529. 
Goldene Acht 377. 
Goldeulen 443. 
Goldhenne 40. 
Goldkäfer 102. 
Goldrutenfalter 388. 
Goldſchmied 40. 
Goldweſpe, blaue 311. 
— fleiſchrote 310. 
— gemeine 257. 311. 
— königliche 312. 
— roſige 312. 

Goldweſpen 309. 
Goliathus Druryi 101. 
— giganteus 101. 
Gomphocerus grossus 594 
— lineatus 594. 

Goniodes falcicornis 615. 
Gonyleptes curvipes 692. 
Gossyparia mannipara 622 
Gottesanbeterin 579. 
Grabheuſchrecken 587. 606. 
Grabweſpen 293. 298. 
Gracilaria syringella 467. 
Grapholitha botrana 455. 
— dorsana 457. 
— funebrana 458. 
— nebritana 456. 
— pomonelia 458. 

Graseule 436. 
Grasfalter 385. 
Grashüpfer 586. 
— dicker 594. 
— liniierter 594. 

Graspferde 586. 
Graurüßler, liniierter 140. 
Grillen 586. 
Grünauge, bandfüßiges 515. 
Grünaugen 515. 
Grünrüßler 143. 
Grünwickler 455. 
Gryllidae 606. 
Gryllotalpa vulgaris 603. 
Gryllus campestris 600. 
— devastator 589. 
— domesticus 602. 
— proboscideus 534. 

Gundermann: Gallweipe 320. 
Gymnognatha 542, 
Gyrinidae 56. 
Gyrinus mergus 55. 
— natator 55. 
— strigipennis 54. 

H. 

Haarbalgmilbe des Menſchen 745. 
Haarlinge 613. 
Haarſackmilbe des Menſchen 745. 
Habichtsfliege, ölandiſche 491. 
Hadena basilinea 434. 
— infesta 435. 
Haematopinus eurysternus 618. 
— macrocephalus 618. 
— piliferus 618. 

Sach-Regiſter. 

Haematopinus stenopsis 618. 
— tenuirostris 618. 
— urius 618. 

Haematopota pluvialis 490, 
Haemylis daucella 466. 
Hafte 544. 
Haftfüßer 614. 615. 
Halbdeck-Bockkäfer, großer 181. 
Halbdecker 616. 
Halmweſpe, gemeine 352. 
Haltica erucae 202. 
— oleracea 201. 

Hämel (Feldarille) 600. 
Handwerker 177. 
Harlekin 451. 
Harlekins-Hüpfſpinne 726. 
Harpactor cruentus 625. 
Harpyia vinula 430. 
Haſelböckchen 188. 
Haſel-Dickkopfkäfer 149. 
Haſelnußrüßler 158. 
Hauhechelfalter 389. 
Hausbiene 218. 
Hausbock 182. 
Hausgrille 602. 
Hausmutter 441. 
Hausſkorpion 686. 
Hausſpinne 711. 
Hautbreme des Rindes 506. 
Hautflügler 208. 
Hautkäfer, zweifarbiger 75. 
Hautöſtriden 503. 
Hautwanzen 652. 
Heckenweißling 374. 
Hedychrum lucidulum 312. 

— roseum 312. 
Heerwurm 481. 
— amerikaniſcher 438. 

Heerwurm-Trauermücke 481. 
Heilipen 145. 
Heimchen 602 
Hektor 371. 
Heldbock 177. 
Heliothrips dracaenae 610. 
— haemorrhoidalis 610. 

Hellwigia elegans 334. 
Helmzirpe, hohe 640. 
Helmzirpen 640. 
Helodes phellandrii 144. 
Helophilus pendulus 501. 
— trivittatus 501. 
Hemerobius hirtus 530. 
Hemiptera 616. 

ı Hemiptycha punctata 640. 
Hemiteles areator 343. 
Herkuleskäfer 99. 
Herminiden 431. 
Hesperia comma 390. 
Hesperidae 390. 
Heſſenfliege 484. 
Hetaerius quadratus 71. 
— sesquicornis 71. 

Heterogynen 291. 
Heteromera 30. 125. 
Heteronotos reticulatus 639. 
Hetrodes horridus 597. 
— spinulosus 597. 

Heulaus 559. 
Heupferd, geſchwänztes grünes 600. 
— großes grünes 599. 

Heupferdchen, großes braunes 599. 
Heupferde 586. 

Heuſchrecke, gebänderte 594. 
— italieniſche 594. 
— tatariſche 595. 

Heuſchrecken 586. 
Heuwurm 454. 
Hexapoda 5. 
Hibernia aurantiaria 448. 

— defoliaria 447. 
— leucophaearia 448. 
— progemmaria 448. 

Himantarium Gabrielis 669. 
Himbeermade 78. 
Himmelspferde 550. 
Hippobosca equina 518. 
Hippoboscidae 518. 
Hirſchkäfer, gemeiner 79. 

Hirſegrasfalter 385. 
Hirſezünsler 460. 
Hister fimetarius 71. 
— sinuatus 71. 

Histeridae 70 
Höcker-Drüſenameiſen 281. 
Holzameiſe, ſchwarze 282. 
Holzbohrer 399. 
Holzbohrer (Xylophagi) 125. 
Holzbiene, kaffriſche 240. 
— violettflügelige 240. 

Holzbienen 240 
Holzbock, gemeiner 735. 
— gerandeter 737. 
— violettroter 737. 

Holzböcke 174. 733. 
Holzlaus, liniierte 559. 
— vierpunktige 559. 

Holzläuſe 559. 
Holzweſpe, gemeine 350. 
Holzweſpen 209. 348. 
Homoptera 636. 
Honigameiſe 282. 
Honigbiene, gemeine 218. 
Honiggrasfalter 385. 
Honigmotte 461. 
Hoplocampa fulvicornis 358. 
Hornbiene, gemeine 239. 
Hornbienen 239. 
Horniſſe 262. 
Horniſſenſchwärmer 400. 
Hornmilben 731. 
Hoſenbiene, rauhfüßige 242. 
Hottentotten-Skorpion 687. 
Hottentotten-Wanze 661. 
Hügelameiſe 280. 
Hühnerlaus 615. 
Hülſenwürmer 536. 
Hummeln 208. 232. 
Hummelſchwärmer 398. 
Hundelaus 614. 
— echte 618. 

Hundertfüßer 666. 
Hundszecke, gemeine 735. 
Hungerweſpe, kleine 326. 
Hungerweſpen 326. 
Hydrachua geographica 731. 
— globosd 731. 
Hydrachnidae 730 
Hydrarachnidae 730. 
Hydrocanthari 48. 
Hydrocores 645. 
Hydrometra paludum 650 
Hydrometridae 648. 
Hydrophilidae 56. 
Hydrophilus aterrimus 58. 



Hydrophilus piceus 56. 
Hydroporus elegans 53. 
Hydrous caraboides 58. 
Hylaeus grandis 246. 
Hylesinus piniperda 169. 
— testaceus 169. 

Hylobates sericeus 28. 
Hylobien 145. 
Hylobius abietis 142. 145. 
— pinastri 146. 

Hylotoma berberidis 361. 
— rosae 360. 

Hylotrupes bajulus 182. 
Hymenoptera phytophaga 347. 
Hypoderma Actaeon 506. 
—- bovis 506. 
— Diana 506. 
— tarandi 506. 
Hyponomeuta malinella 465. 
— variabilis 465. 

Hypsauchenia balista 639. 
Hyptia minuta 326. 

J (i. 

Ibalia cultellator 322. 
Ichneumon fusorius 341. 
— pisorius 341. 

Ichneumonen 334. 
Ichneumones 334. 
Ichneumonidae 331. 
Immen 208. 
Immenbremen 540. 
Immenkäfer 121. 
— gemeiner 122 

Inocellia crassicornis 530. 
Insecta 4. 
Inſekten 5. 
Ixodes marginalis 737. 
— reduvius 734. 
— rieinus 735. 

Ixodidae 733. 

J O). 
Jagdſpinne, gerandete 722 
Japygidae 612. 
Johannisblut 622. 
Johanniskäfer 96. 
Johanniswürmchen, großes 116. 
— kleines 115. 

Julidae 672. 
Julodiden 105. 
Julodis fascicularis 105. 
Julus sabulosus 672. 
Sungfer 404. 
Junikäfer 96. 

K. 

Kabinettkäfer 77. 
Käfer 29. 
Käfermilbe, gemeine 732. 
Kahlſchrecken 585. 
Kahneichenwickler 455. 
Kaide (Feldgrille) 600. 
Kaiſermantel 377. 
Kakerlak 576. 579. 
Kalandriden 167. 
Kamelhalsfliege, N 53 
Kamelhalsfliegen 530. 

Sach-Regiſter. 

Kammhornkäfer 83. 
Kammmücken 480. 
Kanker 690. 
Kärder 536. 
Karia 568. 
Karpfenſchwänzchen 398. 
Käſemilbe 741. 
Kaukerfe 542. 
Keckelmäuschen (Feldgrille) 600. 
Kegelbienen 253. 
Kellerſpinne 717. 
Kerbtiere 5. 
Kerfe 5. 
Kermesſchildlaus 619. 
Kermes vermilio 619. 
Keulenkäfer, gelber 62. 
Kiefernblattweſpe, große 354. 
Kieferneule 439 
Kieferngallenwickler 455. 
Kiefern-Holzweſpe 350. 
Kiefern-Kammhornweſpe 355. 
Kiefernmarkkäfer, großer 169. 
— kleiner 170. 

Kiefern-Prachtkäfer, großer 106. 
Kiefern⸗Prozeſſionsſpinner 430. 
Kiefernrüſſelkäfer, kleiner 146. 
Kiefernſchwärmer 393. 
Kiefernſpanner 449. 
Kiefernſpinner 19. 413. 
Kiefernſpinner-Sichelweſpe 337. 
Kieferntriebwickler 456. 
Kiefernzweig-Baſtkäfer 169. 
Kiemenatmer 5. 
Kirſchblattweſpe 358. 
Kirſchfliege 515. 
Klapperheuſchrecke 594. 
Kleidermotten 464. 
Kleinfalter 453. 
Kleiderlaus 617. 
Kleinzirpen 636. 
Kleopatra 376. 
Kletterlaufkäfer 41. 

| kleiner 42. 
Klopfkäfer 123. 
— bunter 124. 

Kneifer 614. 
Knotenmeiſen 279. 283. 
Knotenweſpen 306. 
Knotenzirpe, netzaderige 639. 
Knotenzirpen 639. 
Kochenille 620. 
— polniſche 622. 
Kochenillmilbe 729. 
Köcherfliege, rautenfleckige 535. 
— zweipunktige 536. 

Köcherfliegen 535. 
Köcherhafte 532. 
Kohl-Erdfloh 201. 
Kohlfliege 514. 
Kohlgallenrüßler 164. 
Ko lſchnake, gemeine 479. 
Kohlwanze 660. 
Kohlweißling, großer 372. 
— kleiner 374. 
a :Wajjerfäfer, laufkäferartiger 

— 19210 58. 
— ſchwarzer 58. 8 

Kopfhänger 418. 
Kopflaus 617. 
Kornmotte 463. 

Kornwurm, ſchwarzer 167. 

Kornwurm, weißer 463. 
Koſſoniden 168. 5 
Kotkäfer 88. 
Kotſack-Kiefernblattweſpe 353. 
Kotwanze 651. 
Krabbenſpinne, grünliche 718. 
— umherſchweifende 719. 

Krabbenſpinnen 718. 
Krätzmilbe des Menſchen 742. 
Kräuterdieb 122 
Krebsſpinne, ſchlanke 748. 
Krebsſpinnen 747. 
Kreuzſpinne, gemeine 703. 
Kriebelmücken 486. 
Krikſel (Feldgrille) 600. 
Krummbein 692. 
Kryptorhynchiden 163. 
Küchenſchabe 576. 
Kugelbienen 248 
Kugelkäfer 205. 
Kuhlaus 614. 
Kümmelſchabe, dunkelrippige 466. 
Kunſtbienen, einſame 237. 
Kurzflügler 59. 
Kurzfuß 174. 
Kurzhörner 143. 474. 
Kurzrüßler 140. 

L. 

Labidura gigantea 606. 
Labyrinthſpinne, gemeine 713. 
Lachnus punctatus 632. 
— quercus 632. 

Lackſchildlaus 622. 
Lacon murinus 109. 
Lamellicornia laparostictica 84. 

; — pleurostietica 84. 
Lamia textor 33. 185. 
Lamiidae 184. 
Lampyris noctiluca 116. 
— splendidula 115. 

Landjungfer, rauhe 530. 
Landjungfern 530. 
Landmilben 730. 
Langfühler, grüner 464. 
Langhörner 174. 239. 474. 
Langkäfer 172. 
Langwanzen 655. 657. 
Laphria gilva 492. 
Lappenrüßler 141. 
— braunbeiniger 143. 
Lärchen-Miniermotte 468. 
Larentia chenopodiata 450. 
— hastata 450. 
— tristata 450. 

Lasius alienus 275. 
— bruneus 277. 
— emarginatus 282. 
— flavus 275. 282. 
— fuliginosus 272. 275. 277. 282. 
— niger 275. 282. 

Laterigradae 718. 
Laternenträger, chineſiſcher 641. 
— europäiſcher 641. 
— ſurinamiſcher 642. 

Lathonia 378. 
Latrodectus 

710. 
Lattichfliege 514. 
Laubheuſchrecken 587. 597. 

tredecimguttatus 

Laubkäfer 85. 91. 
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Läufer 35. 
Laufkäfer 36. 37. 
— goldgrüner 40. 

Laufmilben 730. 
Läuſe 617. 
Lausfliegen 517. 518. 
Lausmilben 741. 
Lecanium ilicis 619. 
— quercus 619. 
— vitis 619. 

Lederkäfer 103. 
Ledra aurita 637. 
Lehmweſpe, zahnbeinige 256. 
Lehmweſpen 254. 
Lepidoptera 363. 
Lepisma saccharina 612. 
Lepismidae 612. 
Leptinotarsa decemlineata 197. 
— juncta 199. 

Leptura aquatica 192. 
Lepturini 178. 
Leptus autumnalis 729. 
Lestes sponsa 554. 
Lethrus cephalotes 90. 
Leucania extranea 438. 
Leucanien 438. 
Leuchtkäfer, gemeiner 115. 
Leuchtzirpen 640. 
Libellula depressa 556. 
— quadrimaculata 557. 

Lichtmotten 458. 
Liebſtöckel-Lappenrüßler 143. 
Lilienhähnchen 193. 
Lilienkäfer 193. 
Limenitis populi 382. 
Limnobates stagnorum 649. 
Limnophilus rhombicus 535. 
Limothrips cerealium 611. 
Lina populi 195. 
— tremulae 19. 

Linden-Prachtkäfer 106 
Lindenſchwärmer 397. 
Linguatulida 745. 
Linſenkäfer 190. 
Linyphia montana 708. 
Liotheidae 614. 
Lipariden 418. 
Liparis dispar 19. 
— ochropoda 19. 

Lipoptena cervi 518. 
Lippenfüßer 666. 
Lithobiidae 667. 
Lithobius forcipatus 668. 
— forficatus 668. 

Livia juneorum 635. 
Livreeraupe 415. 
Lixus paraplecticus 144. 
Locusta cantans 600. 
— caudata 600. 
— viridissima 599. 

Locustidae 597. 
Locuſtinen 606. 
Lölcheule 435. 
Longicornia 174. 
Lophyrus pini 355. 
Lucanidae 83. 
Lucanus cervus 79. 
Lucas-Bandaſſel 668. 
Lycaena Adonis 389. 
— Alexis 389. 
— Icarus 389. 

Lycosa saccata 723. 
F ...r ̃ —. — u 

Sach-Regiſter. 

Lycosidae 721. 
Lyda campestris 353. 
— clypeata 354. 
— erythrocephala 354. 
— hypotrophica 354. 
— inanita 354. 
— pratensis 354. 
— pyri 354. 
— stellata 354. 

Lygaeides 655. 
Lygaeus equestris 657. 
Lythria purpuraria 452. 
Lytta vesicatoria 135. 

M. 

Macrocentrus marginator 329. 
Macrocera 239. 
Macrocheirus longipes 167. 
Macroglossa bombyliformis 398. 
— fuciformis 398. 
— oenotherae 397. 
— stellatarum 398. 
Magenbreme des Pferdes 504. 
Magenöſtriden 503. 
Maikäfer, gemeiner 92. 
Maiwurm, gemeiner 135. 
Maiwürmer 131. 
Malachius aeneus 120. 
Malacodermata 114. 
Mallophaga 613. 
Malmignatte 710. 
Mamestra persicariae 435. 
Mandioc-Ameiſe 288. 
Mangoldeule 437. 
Mannacikade 644. 
Manna ⸗-Schildlaus 622. 
Mantidae 581. 
Mantis argentina 582. 
— religiosa 579. 

Marienkäfer, fiebenpunftierter 206. 
Marienkäferchen 205 
Marmor, gelber 450. 
März: Haarmüde 487. 
Massaridae 254. 
Mauerargus 386. 
Mauerbiene, gehörnte 248. 
— rote 248. 

Mauerbienen 248. 
Mauerfuchs 386. 
Mauer⸗Lehmweſpe 255. 
Mauerweſpen 254. 
Maulbeerſpinner 19. 411. 
Maulkäfer 173. 
— weißfleckiger 173. 

Maulwurfsgrille 603. 
Maurerbiene, gemeine 246. 
Maurer⸗Spinnentöter 299. 
Mauszahnrüßler 165. 
— pechſchwarzer 166. 
— rotrüſſeliger 166. 
Meconema varium 598. 
Meerläufer 649. 
Megachile centuncularis 250. 
Megalosoma elephas 100. 
Mehlkäfer 128. 
Mehlmilbe 741. 
Mehlwurm 109. 128. 
Mehlzünsler 459. 
Melasomata 125. 
Melecta luctuosa 252. 

Melecta punctata 252. 
Meligethes aeneus 72. 
Melipona scutellaris 230. 231. 
Meliponen 229. 
Melitaea 378. 
Melitophila 100. 
Mellinus arvensis 303. 
— sabulosus 304. 

Melo& cicatricosus 134. 
— erythrocnemus 133. 
— majalis 134. 
— proscarabaeus 135. 
— variegatus 134. 

Melolontha aurata 103, 
— fullo 9. 
— hippocastani 92. 
— vulgaris 92. 

Melolonthidae 91, 
Melophagus ovinus 518. 
Melyriden 120. 
Membracidae 638. 
Membracis cruenta 640. 
— elevata 640. 
Membranacei 652. 
Menopon pallidum 615. 
Merilegidae 242. 
Mesomphalia conspersa 204. 
Mesostenus gladiator 343. 
Metoecus paradoxus 129. 
Miastor metroloas 19. 
Micraspis duodecimpunctata 205. 
Microgaster glomeratus 329, 
— nemorum 329. 

Microlepidoptera 453. 
Milben 728. 
Milbenſpinne 730. 
Miniercikade, gerippte 641. 
— geſäumte 641. 

Minierſpinne, Sauvages' 701. 
Minierſpinnen 701. 
Miſtkäfer 85. 
Miſtlieb, erzfarbener 61. 
Miſt⸗Stutzkäfer 71. 
Moderkäfer 59. 
— goldſtreifiger 60. 
— rotflügeliger 60. 
— ſtinkender 61. 
Mohrenkopf 417. 
Mohren-Skorpion 686. 
Moldworf (Maulwurfsgrille) 603. 
Moma Orion 433. 

| Monedula signata 305. 
ee Chalicodomae 

248. 
Mooshummel 236. 
Mordfliege, gelbleibige 492. 
Mordfliegen 492. 507. | 
Mordkäfer 41. 
Mordraupen 440. 
Mordſpinne, pechbraune 702. 
Mordweſpen 293. 298. 
Mormolyce phyllodes 43. 
Morphiden 383. 
Morpho Laértes 383. 
— Neoptolemus 384. 

Mörtelbiene 246. 
Moſchusbock 178. 5 | 
Moskitos 476. 
Motten 462. 

[Mücken 476. 
Muffelkafer 188. 
Müller 128. | | 



Müllerkäfer (Gerber) 95. 
Musca caesarea 512. 
— domestica 509. 
— vomitoria 509. 

Muscidae 507. 
— acalypterae 507. 
— calypterae 507. 

Mutilla europaea 291. 
Mycetophilidae 480. 
Mygale avicularia 698. 
— Blondii 698. 
Myopa ferruginea 503. 
Myriapoda 665. 
Myrmecocystus melliger 282. 
— mexicanus 282. 

Myrmeleon formicalynx 528. 
— formicarius 525. 
— tetragrammicus 528. 

Myrmicidae 279. 283. 
Myrtenblatt, hüpfendes 598. 

N. 

Nabelzirpen 640. 
Nachtkerzenſchwärmer 397. 
Nachtpfauenaugen 405. 
Nadelholzbock, kurzhörniger 180. 
— zweibindiger 181. 

Nadelſkorpionwanze 648. 
Naſcher 143. 
Naſenbreme des Schafes 506. 
Naſenbremen 503. 
Naſenſchrecke, europäiſche 596. 
Nashornkäfer 100. 
Naucoris cimicoides 647. 
Necrophorus germanus 68. 
— humator 68. 
— vespillo 65. 

Necydalis humeralis 137. 
— major 181. 

Nematus salicis 357. 
— ventricosus 357. 

Nemeobius Lucina 390. 
Neoptolemus 384. 
Nepa cinerea 648, 
Nepidae 647. 
Neſſel-Röhrenlaus 623. 
Netzflügler 524. 
Neuronia lolii 435. 
— popularis 435. 

Neuroptera 524. 
Nigua (Sandfloh) 522. 
Niobe 378. 
Nitidulariae 72. 
Noctua fovea 392. 
Noctuen 431. 
Noctuina 431. 
Nomada Roberjeotiana 252. 
Nonagria typhae 437. 
Nonne 424. 
Notonecta glauca 646. 
Notonectidae 645. 
Nyctalemon Patroclus 446. 
Nymphaliden 377. 
Nymphon gracile 748. 

O. 

Oberea linearis 188. 
Obisium corticale 688. 
— muscorum 688. 

Sach⸗Regiſter. 

Obſtwickler 458. 
Ochſenauge, großes 386. 
Ochſenaugen 384. 
Ochtebius marinus 28. 
Ocneria dispar 421. 
— eremita 424. 
— monacha 424. 

Ocypus olens 61. 
Odontomachidae 279. 
Odynerus Antilope 256. 
— parietum 255. 
— rubicola 254. 
— spinipes 256. 
Oecodoma cephalotes 288. 
Oedemeriden 139. 
Oedipoda fasciata 594. 
— germanica 594. 
— migratoria 592. 

Oestridae 503. 
Oestrus maculatus 506. 
— ovis 506. 

Ohrenzirpe 637. 
Ohrwurm, gemeiner 607. 
— großer 606. 

Oleanderſchwärmer 395. 
Olkäfer 131. 
— bunter 134. 
Olmütter 132. 
Ophion undulatus 338. 
Ophionidae 334. 
Opilio glacialis 691. 
— parietinus 691. 

Opiliones 690. 
Opistophthalmus capensis 686. 
Orbitelariae 702. 
Orchesella villosa 613. 
Orchestes fagi 161. 
Ordensband, blaues 444. 
Ordensbänder 444. 
Oreina speciosa 197. 
— superba 197. 
Orgyia pudibunda 19. 
Oribatidae 731. 
Orion 433. 
Orobena extimalis 460. 
Orthezia urticae 623. 
Orthoptera 542. 
Ortorrhapha 497. 
Oryctes nasicornis 100. 
— Simias 100. 

Oseinis frit 516. 
Osmia bicolor 248. 
— bicornis 248. 
— parietina 26. 
— rufa 248. 
Osmoderma eremita 103. 
Otiorhynchus ligustici 143. 
— niger 141. 
— nigrita 143. 
— picipes 143. 
— sulcatus 142. 

Oxybelus uniglumis 308. 
Oxyporus rufus 61. 
Oxyuren 323. 

P. 

Pachymerus calcitrator 353. 
Pachytylus cinerascens 593. 
— migratorius 592. 
Padicour-Ameiſe 287. 

Paederus riparius 61. 
Palingenia horaria 547. 
— longicauda 547. 

Palmenbohrer 166. 
Palpicornia 56. 
Paniscus testaceus 339. 
Panorpa communis 533. 
Pantopoda 747. 
Papierweſpe, franzöſiſche 260. 
— ſandweſpenartige 268. 

Papierweſpen 254. 257. 
Papilio Hector 371. 
— Machaon 370. 
— Memnon 18. 
— Ormenus 18. 
— podalirius 371. 
— Turnus 18. 

Pappelbock, großer 187. 
Pappel⸗Gallenlaus 634. 
Pappelblattkäfer, großer 195. 
— kleiner 195. 

Pappelſchwärmer 397. 
Pappelſtecher 156. 
Pararge Megaera 386. 
Pardosa saccata 723. 
Parnopes carnea 310. 
Passalidae 83. 
Pauropoda 671. 
Pectinicornia 83. 
Pediculina 617. 
Pediculus capitis 617. 
— eurygaster 617. 
— vestimenti 617. 

Pedipalpi 690. 
Pedirapti 647. 
Pediremi 645. 
Peitſchenraupen 430. 
Pelopoeus destillatorius 299. 
— fistularius 300. 
— spirifex 300. 

Pelzbiene, abgeſtutzte 238. 
— rauhaarige 238. 

Pelzbienen 237. 
Pelzflügler 535. 
Pelzfreſſer 613. 
Pelzkäfer 76. 
Pelzmotten 464. 
Pemphigus bursarius 634. 
— spirothecae 629. 

Pentamera 30. 
Pentastomidae 745. 
Pentastomum denticulatum 
— taenioides 746. 

Pentatoma rufipes 661. 
Pentatomidae 659. 
Perga Lewisii 349. 
Periplaneta americana 579. 
— orientalis 576. 

Perla bicaudata 543. 
Perlariae 543. 
Perlbinde, kleinſte 390. 
Perlmutterfalter 377. 
— großer 377. 

Pfauenſpiegel 378. 
Pfau⸗Federling 615. 
Pfeifenkäfer 151. 
Pfeifer im Kümmel 466. 
Pfeilträger 327. 
Pferde⸗Lausfliege 518. 
Pfirſichblattlaus 634. 
Pflanzenfreſſer 44. 
Pflanzenmilben 730. 

757 
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Pflanzenweſpen 347. 
Pflaſterkäfer 131. 
Pflaumenbohrer 157. 
Pflaumen⸗Sägeweſpe 358. 
Pflaumenwickler 458. 
Phalaenidae 445. 
Phalangidae 690. 
Pharyngobolus africanus 506. 
Pharyngomyia picta 506. 
Phasmidae 583. 
Phigalia pilosaria 447. 
Philanthus triangulum 305. 
Philonthus aeneus 61. 
Philopteridae 614. 
Phloeothrips armata 611. 
Phora incrassata 516. 
Photinus pyralis 117. 
Phryganea bipunctata 536. 
Phryganeodea 535. 
Phrygiſche Mütze 640. 
Phrynus lunatus 689. 
Phthirius inguinalis 618. 
— pubis 618. 

Phygadeuon pteronorum 342. 
Phyllium siccifolium 585. 
Phyllopertha horticola 98. 
Phylloptera fenestrata 599. 
— myrtifolia 598. 

Phyllotreta flexuosa 203. 
— nemorum 203. 

Phylloxera quercus 625. 
— vastatrix 626. 

Physopoda 609. 
Phytocoridae 654. 
Phytoecidae 188. 
Phytospheces 347. 
Pieridae 372. 
Pieris brassicae 372. 
— crataegi 374. 
— napi 374. 
— rapae 374. 

Piezata 208. 
Pillendreher, heiliger 85. 
Pillenkäfer 79. 
Pillenweſpe 257. 
Pilzkurzflügler, roter 61. 
Pilzmücken 480. 
Pimelia distincta 127. 
Pimpla instigator 345. 
Pimplariae 334. 
Pimplarier 334. 343. 
Pinien⸗Prozeſſionsſpinner 430. 
Pinſelkäfer 103. 
— gebänderter 104. 
— langarmiger 104. 

Pissodes notatus 146. 
Plattbauch, gemeiner 556. 
— vierfleckiger 557. 

Platycnemis pennipes 556. 
Platyparea poeciloptera 514. 
Pleretes matronula 392, 
Ploteres 648. 
Plusia gamma 443. 
— moneta 443. 

Pluſien 443. 
Podilegidae 237. 
Podura aquatica 612. 
— nivalis 613, 
— plumbea 613. 
— villosa 613. 

Poduridae 611. 612. 
Poecilonota rutilans 106. 

Sach-Regiſter. 

Pogonomyrmex barbatus 284. 
Polistes diadema 260. 
— gallica 260. 

Polybia ampullaria 259. 
— cayennensis 259. 
— liliacea 258. 
— rejecta 258. 
— sedula 258. 
Polydesmidae 673. 
Polydesmus complanatus 674. 
Polyergus rufescens 277. 
Polyommatus Phlaeas 389. 
— virgaureae 388. 

Polyzonidae 674. 
Polyzonium germanicum 674. 
Pompilidae 294. 
Pompilus formosus 29. 
— natalensis 295. 
— viaticus 297. 

Poneridae. 279. 282. 
Porphyrophora polonica 622. 
Porthesia auriflua 421. 
— chrysorrhoea 420. 

Potzenſtecher 151. 
Prachtkäfer 104 
Prachtkäfertöter 307. 
Preußen 573. 
Prionidae 175. 
Prionus coriarius 176. 
Proctotrupiden 323. 
Protracheata 677. 
Prozeſſionsraupe 428. 
Psammophila hirsuta 300. 
Pselaphidae 61. 
Pſelaphiden 61. 
Pseudophana europaea 641. 
Pseudoscorpionina 688. 
Psithyrus aestivalis 251. 
— campestris 251. 
— rupestris 251. 
— saltuum 251. 
Psocidae 559. 
Psocus lineatus 559 
— pedicularius 559. 
— quadripunctatus 559. 

Psophus stridulus 594. 
Psyche apiformis 19. 
— graminella 417. 
— helix 416. 
— unicolor 417. 
Psychina 416. 
Psylla genistae 636. 
— mali 636. 
— pyri 636. 

Psyllidae 635. 
Psylliodes chrysocephala 200. 
Pteromalinen 324. 
Pteromalus puparum 325. 
Pterophoridae 469. 
Pterophorus fuscus 469. 
— pentadactylus 469. 
— pterodactylus 469. 

Ptiniores 125. 
Ptinus fur 122. f 
— hololeucus 123. 

Pulex irritans 520. 
Pulicidae 520. 
Pupipara 517. 
Puppengebärer 517. 
Puppenräuber 41. 
Purpurbär 404. 

| Pyenogonidae 747. 

Pyenogonum littorale 747. 
Pyralidina 458. 
Pyrrhocoris apterus 656. 

Q. 

Queckeneule 434. 

R. 

Radieschenfliege 514. 
Radſpinnen 702. 
Radwanze 651. 
Ranatra linearis 648. 
Randaſſel, glatte 670. 
Randaſſeln 673. 
Randbandäugler 384. 
Randwanze, rautenförmige 658. 
Randwanzen 657. 
Raps⸗Erdfloh 200. 
Raps -Glanzkäfer 72. 
Raps-Mauszahnrüßler 166. 
Raſenameiſe 283. 
Raubameiſe, blutrote 281. 
Raubameiſen 277. 
Raubfliege, horniſſenartige 493. 
Raubfliegen 491. 
Raubwanzen 651. 
Raubweſpen 209. 253. 
Rauhflügelweſpe 325 
Raupenfliege, größte 508. 
— wilde 508. 

Raupenfliegen 507. 
Raupentöter 299. 
— gelbflügeliger 299. 
— weißdurchſchnittener 299. 

Rebenſchneider 90. 
Rebenſtecher, ſtahlblauer 151. 
Reblaus 626. 
Reduvidae 651. 
Reduvius personatus 651. 
Regenbremſe 490. 
Reiskäfer 168. 
Reitkröte (Maulwurfsgrille) 603. 
Reizkäfer 135. 
Retina Buoliana 456. 
— resinella 455. 

Reutwurm (Maulwurfsgrille) 608. 
Rhagium bifasciatum 181. 
— indagator 180. 

Rhaphidia crassicornis 530. 
Rhipiphoridae 129. : 
Rhipiptera 539. 
Rhizotrogus 8018 96. 
Rhodites rosae 320. 
Rhodocera Cleopatra 376. 
— Rhamni 376. 
Rhopalocera 369. 
Rhynchiten 151. 
Rhynchites alliariae 157. 
— betulae 156. 
— betuleti 151. 
— conicus 156. 
— cupreus 157. 
— populi 156. 

Rhyneliophorus Schach 166. 
Rhynchopsylla pulex 523. 
Rhynchota 616. 
Rhyssa persuasoria 344. 
Riedgrasfalter 386. 
Rieſen-Fingerkäfer 44. 

| 
i 



Rieſengoliath 101. 
Rieſen-Holzweſpe 351. 
Rieſenkäfer 99. 
Rieſenſchabe 579. 
Rieſenſchwimmwanze 648. 
Rindenlaus, wolltragende 631. 
Rindenſkorpion 688. 
Rindenwanze, gemeine 653. 
Rindenwanzen 653. 
Rinderbremſe 489. 
Rindsbiesfliege 506. 
Rindslaus, breitbrüſtige 618. 
— ſpitzköpfige 618. 
Ringelſchwärmer 404. 
Ringelſpinner 415. 
Riparii 650. 
Ritter (Schmetterlinge) 370. 
Ritterwanze 657. 
Röhrenblaſenfüßer 610. 
Röhrenſpinnen 717. 
Rohreulen 437. 
Rohrkolbeneule, gemeine 437. 
Rolltiere 675. 
Rollweſpen 293. 
Roſenblattlaus 633. 
Roſen-Bürſthornweſpe 360. 
Roſencikade 636. 
Roſen-Gallweſpe 320. 
Roſen-Geſpinſtweſpe 354. 
Roſenkäfer, gemeiner 102. 
— kleiner 98. 

Roßameiſe 280. 
Roßkäfer 89. 
— dreihörniger 90. 
— gemeiner 90. 

Roßkaſtanien-Laubkäfer 92. 
Roſtbinde 385. 
Rötlinge 389. 
Rotſchwanz 418. 
Rüben-Blattweſpe 359. 
Rübſaatpfeifer 460. 
Rübſaatweißling 374. 
Rückenſchwimmer 645. 
— gemeiner 646. 

Ruderfüßer 645. 
Rundmäuler 328. 
Runkelfliege 514. 
Rüſſelkäfer 139. 
— großer brauner 145. 
— — ſchwarzer 141. 

Rüſſelmotten 460. 
Ruſſen 573. 
Rüſtern⸗ Haargallenlaus 630. 
Rüſterſplintkäfer, großer 172. 
Ruteliden 97. 

S. 

Saatſchnellkäfer 113. 
Säbelſchrecken 597. 
Sackkäfer 194. 
— vierpunktiger 194. 

Sackſpinne 723. 
Sackſpinnen 714. 717. 
Sackträger 416. 
— gemeiner 417. 

Sägekäfer 194. 
Sägerand 435. | 
Salda elegantula 650. 
Saldidae 650. 
Salticus scenicus 726. 
Saltigradae 726. 

Sach⸗Regiſter. 

Samenkäfer 188. 
— gemeiner 190. 
Samtmilbe, gemeine 729. 
Sandaſſel 672. 
Sandauge 386. 
Sandbienen 243. 
Sandfloh 522. 
Sand-Glattweſpe 304. 
Sandkäfer 36. 
— langhalſiger 36. 
Sand-Knotenweſpe 307. 
Sandtermite 564. 
Sandweſpe, gemeine 300. 
— rauhe 300 

Saperda carcharias 187. 
— populnea 187. 

Saprinen 72. 
Sarcophaga carnaria 508. 
— Jatifrons 511. 
— magnifica 511. 
— Wohlfahrti 511. 

Sarcopsylla gallinacea 523. 
— penetrans 522. 

Sarcopsyllidae 520. 
Sarcoptes hominis 742. 
Sarcoptidae 741. 
Sarkoptiden 742. 
Saturnia Atlas 405. 
— carpini 411. 
— Cynthia 406, 
— Pernyi 407. 
— Polyphemus 19. 
— pyri 411. 
— spini 411. 
— Yama mayu 410. 

Satyridae 384. 
Satyrus Alcyone 385. 
— PBriseis 385. 
— Semele 385. 

Sauba (Zugameiſe) 288. 
Sauerdorn-Bürſthornweſpe 361. 
Sauerwurm 454. 
Saugaſſel, deutſche 674. 
Saugaſſeln 674. 
Saumwanze 658. 
Saumzecke, muſchelförmige 739. 
— perſiſche 738. 

Saumzecken 738. 
Sauvages' Minierſpinne 701. 
Scarabaeidae 83. 
Scarites abbreviatus 44. 
— anthracinus 44. 
— gigas 44. 

Schabe, amerikaniſche 579. 
— deutſche 573. 
— gefleckte 576. 
— lappländiſche 576. 

Schaben 462. 579. 
Schaf-Daſſelfliege 506. 
Schafzecke 518. 
Schalenaſſel 676. 
— geſäumte 676. 
— getupfte 677. 

Scharlachläuſe 618. 
Schaumcikade 637. 
Scheckenäugler 387. 
Scheckenfalter 378. 

Scheibenbock, blauer 183. 
veränderlicher Scheibenbockkäfer, 

182 
Schencks Erdbiene 244. 
Schenkelſammler 242. 

Schmarotzer-Gallweſpe, 

759 

Schenkelweſpe, gelbfleckige 326. 
— geſtielte 326. 
Schienenſammler 237. 
Schildaſſel, ſpinnenartige 667. 
Schildaſſeln 667. 
Schildkäfer 203. 
— nebeliger 203. 

Schildläuſe 618. 
Schildwanzen 659. 
Schilfkäfer 192. 
— keulenbeiniger 192. 

Schillebolde 550. 
Schillerfalter 383. 
Schistocera peregrina 591. 
Schizoneura lanigera 631. 
— Januginosa 630. 
Schlammfliege 500. 
Schlangenzirpe 639. 
Schlankjungfer, breitbeinige 556. 
— verlobte 554. 

Schlankjungfern (Agrion) 555. 
— (Lestes) 554 

Schlupfweſpen 209. 
— echte 331. 

Schlupfweſpenverwandte 327. 
Schmalbauch 107. 
— zweifleckiger 107. 
Schmalbienen 245. 
Schmalbock, geſpornter 179. 
— veränderlicher 180. 
— vierbindiger 179. 
Schmalböcke 178. 
Schmaljungfer, große 556. 
Schmaljungfern 556. 
Schmalzzünsler 459. 
Schmarotzerbienen 250. 

meſſer⸗ 
förmige 322. 

Schmarotzer-Gallweſpen 316. 321. 
Schmarotzerhummeln 251. 
Schmarotzerweſpen 254. 
Schmeißfliege, blaue 509. 
Schmetterlinge 363. 
Schmetterlingshaft, buntes 528. 
Schmetterlingshafte 528. 535. 
Schmied, rauher 110. 
Schmiede 107. 
Schnabelgrille 534. 
Schnabeljungfer, grillenartige 534. 
— mückenartige 534. 

Schnabelkerfe 616. 
Schnabelſchrecken 596. 
Schnaken 479. 
Schnakenwanze 659. 
Schnauzenbienen 237. 
Schnauzenmotte 465. 
Schneeballen-Furchtkäfer 199. 
Schneefloh 613. 
Schneewürmer 118. 
Schneider 690. 
Schnellfliegen 507. 
Schnellkäfer 107. 
— mäuſegrauer 109. 

Schnellzirpen 638. 
Schnepfenfliege, gewürfelte 494. 
Schnuraſſeln 671. 
Schöllkraut-Laus 623. 
Schönwanze, geſtreifte 655. 
Schrägkopfböcke 176. 
Schreiner 185. 
Schreitwanze, blutrote 652. 
Schreitwanzen 651. 
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Schrotkäfer 180. 
Schuſter 690. 
Schwalben-Lausfliege 519. 
Schwalbenſchwanz 370. 
Schwamm -Gallweſpe 319. 
Schwammſpinner 421. 
Schwan 421. 
Schwärmer 390. 
— breitleibige 397. 

Schwarzkäfer 125. 
Schwebfliegen 498. 
Schweifwanze 648. 
Schwimmkäfer 48. 
Schwimmwanze, gemeine 647. 
— oſtindiſche 648. 

Schwirrfliege, mondfleckige 499. 
Schwirrfliegen 498. 
Sciara militaris 481. 
Scolia campestris 293. 
— capitata 293. 
— haemorrhoidalis 293. 
— hortorum 29. 

Scolopendra borbonica 668. 
— Lucasi 668. 

Scolopendridae 668. 
Scolopendropsis bahiensis 669. 
Scolopocryptops rufa 669. 
Scolytidae 168. 
Scorpio afer 683. 686. 
— carpathicus 686. 
— europaeus 682. 686. 

Scorpionini 686. 
Scutati 699. 
Scutigera coleoptrata 667. 
Seejungfer, gemeine 554. 
Seejungfern 550. 553. 
Segestria senoculata 717. 
Seidenbiene, rauhe 246. 
Seidenfliegen 488. 
Seidenſpinner 411. 
Seladoneule 483. 
Selandria adumbrata 358. 
— ſulvicornis 358. 

Semblodea 543. 
Semele 385. 
Segelfalter 371. 
Sericaria mori 411. 
Sialis fuliginosa 533. 
— lutaria 532. 

Sichelweſpen 334. 
Siebenbrüder 404. 
Siebenpunkt 206. 
Siebweſpe, gekielte 308. 
Siebweſpen 308. 
Silbermundweſpen 308. 
Silberſtrich 377. 
Silpha atrata 68. 
— laevigata 68. 
— quadripunctata 69. 
— reticulata 68. 
— thoracica 69. 

Silphales 65. 
Silphidae 65. 
Simulia Columbaczensis 487. 
Singeifade, gemeine 645. 
Singzirpe, prächtige 644. 
Singzirpen 642. 
Sirex gigas 351. 
— juvencus 350. 

Sisyphus Schaefferi 87. 
Sitaris muralis 137. 
Sitones lineatus 140. 

Sach-Regiſter. 

Sitophilus granarius 167. 
Skanvanger-Beete 87. 
Skolopender 668. 
Skorpion 682. 
— amerikaniſcher 687. 
— capenſer 686. 
— karpathiſcher 686. 
— verſchiedenfarbiger 686. 

Skorpionfliege, gemeine 533. 
Skorpionmilbe, wanzenartige 688. 
Skorpionſpinnen 690. 
Smerinthus ocellatus 19. 397. 
— populi 19. 397. 
— tiliae 397. 

Smicra clavipes 326. 
Solenopsis fugax 275. 
Solifugae 679. 
Solipugae 679. 
Solpuga araneoides 679, 
Sommer: Schmarogerhummel 251. 
Sonnenſchirmameiſen 289. 
Sonnenwendkäfer 96. 
Spalthorn 361. 
Spaniſche Fahne 405. 
Spaniſche Fliege 131. 135. 
Spanner 367. 445. 
Spannraupen 367. 
Sparassus virescens 718. 
Spargelfliege 514. 
Spargelhähnchen 194. 
Spathegaster Taschenbergi 317. 
Spathius clavatus 330. 
Spätling 448. 
Spedfäfer 73. 74. 
Sphegidae 298. 
Sphex albisectus 299. 
— flavipennis 299. 
— maxillosus 299. 

Sphingidae 390. 
Sphinx convolvuli 393. 
— euphorbiae 39. 
— ligustri 19. 
— neril 395. 
— pinastri 393. 

Spießband 450. 
Spießbock 177. 
Spießweſpe, gemeine 308. 
Spilographa cerasi 515. 
Spinne, rote 730. 
Spinnen, echte 692. 
Spinnenameiſe, europäiſche 291. 
Spinnentiere 5. 663. 678. 
Spinnentöter 299. 
— blauer 300. 
— pfeifender 300. 

Spinner 405. 
Spitzböcke 184. 
Spitzbrüſtige (Sternoxia) 109. 
Spitzkopf 143. 
Spitzling 661. 
Spitzmäuschen 148. 
— ſonneliebendes 148. 

Spitzzüngler 243. 
Splintkäfer 171. 
Spondylis buprestoides 176. 
Sprengſel 586. 
Sprenkelfüßer 615. 
Springſchwanz, bleigrauer 613. 
— zottiger 613. 
Springſchwänze 611. 612. 
Springſpinne, karminrote 727. 
Springſpinnen 726. 

Springwurm 454. 
Sprocke 536. 
Sprockwürmer 536. 
Stabſchrecke, geöhrte 585. 
Stabſchrecken 585. 
Stabwanze 648. 
Stachelameiſen 279. 282. 
Stachelbeer-Blattweſpe 357. 
Stachelbeerſpanner 451. 
Stachelwanze, gezähnte 661. 
Stagmomantis carolina 582. 
Staphyline, kurzhaarige 61. 
Staphylinidae 59. 
Staphylinus caesareus 60. 
— erythropterus 60. 
— pubescens 61. 

Staublaus 559. 
Stauropus fagi 431. 
Stechfliege 512. 
Stechmücke, gemeine 477. 
— geringelte 477. 

Steifbart, deutſcher 492. 
Steifbärte 492. 
Steinbrech-Widderchen 403. 
Steinfruchtbohrer 160. 
Steinhummel 236. 
Steinkriecher, brauner 668. 
Stenamma Westwoodi 277. 
Stengelbohrer 143. 156. 
— lähmender 144. 

Stenopteryx hirundinis 519. 
Sternoxia 109. 
Stielhornfliege, conopsartige 502. 
Stierzirpe 640. 
Stilbum splendidum 310. 
Stirnzirpe, blutfleckige 638. 
— doppelt bandierte 638. 

Stirnzirpen 638. 
Stockſchrecken 585. 
Stomoxys calcitrans 512. 
Strangalia armata 179. 
— quadrifasciata 179. 

Stratiomys chamaeleon 497. 
— longicornis 496. 

Strepsiptera 539. 
Strepſipteren 520. 
Strichfalterchen 390 
Strickerſpinne, geſtreckte 706. 
Stridulantia 642. 
Stubenfliege 509. 
Stutzkäfer 70. 
Stylopidae 539. 
Suctoria 520. 
Sulzerſpinne 702. 
Sumpf: Wafferläufer 650. 
Symphyla 671. 
Synergus facialis 321. 
Syngnatha 666. 
Syntomis Phegea 404. 
Syromastes marginatus 658. 
Syrphidae 498. 
Syrphus seleniticus 499. 

T. 

Tabanidae 489. 
Tabanus bovinus 489. 
— glaucopis 490. 

Tachina ferox 508. 
— grossa 508. 

Tachinen 507. 



Tagfalter 369. 
Tagpfauenauge 378. 
Tagſchmetterlinge 369. 
Tannenkäfer (Gerber) 95. 
Tannenlaus, gemeine 624. 
Tannenläuſe 624. 
Tannenpfeil 393. 
Tanzfliegen 493. 
Tanzkäfer 161. 
Tapezierbienen 249. 
Tapinoma caespitum 275. 
Tarantel 723. 
— Apuliſche 725. 

Tarantelſkorpion, langarmiger 689. 
Tarantula Apuliae 725. 
Taſchenmeſſerfliege 503. 
Tatua morio 258. 
Taubenſchwänzchen 398. 
Tauchender Drehkäfer 55. 
Tauchkäfer 48 
Taumelkäfer 54. 
Tauſendfüßer 5. 663. 665. 671. 
Tegenaria domestica 711. 
Teichläufer 649. 
Teke 518. 
Teleas laeviusculus 323. 
— phalaenarum 323. 
— terebrans 323. 

Telegonini 686. 
Telegonus versicolor 686. 
Telephoriden 120. 
Telephorus fuscus 119. 
— obscurus 120. 

Tenebrio molitor 109. 128. 
Tenebrionidae 125. 
Tenebrioniden 125. 
Tenthreden 360. 
Tenthredinidae 355. 
Tenthredo flavicornis 360. 
— scalaris 360. 
— viridis 360. 

Teras terminalis 319. 
Terebrantia 610. 
Termes arda 570. 
— arenarius 564. 
— bellieosus 563. 570. 
— dirus 570. 
— fatalis 570. 
— flavipes 570. 
— Lespesi 565. 
— lucifugus 570. 

Termite, gelbfüßige 570, 
— gelbhalſige 569. 
— kriegeriſche 563. 570. 
— lichtſcheue 570. 
— ſchreckliche 570. 

Termiten 560. 
Termitidae 560. 
Tetragnatha extensa 706. 
Tetramera 139. 
Tetramorium caespitum 283. 
Tetraneura ulmi 630. 
Tetranychus socius 730. 
— telarius 730. 
— tiliarum 730. 

Tetrapneumones 701. 
Tetrix subulata 596. 
Tettigonia quadripunctata 637. 
— viridis 637. 

Tetyra maura 661. 
Teufelsnadeln 550. 
Thelyphonus caudatus 689. 

Brehm, Tierleben. 3. Auflage. IX. 

Sach-Regiſter. 

De quercus 387. 
— rubi 388. 

Thecophora fovea 392. 
Theridiidae 708. 
Theridium redimitum 709. 
Thomisidae 718. 
Thomisus viaticus 719. 
— virescens 718. 

Thyreopus patellatus 308. 
Thysanura 611. 
Tiermilben 732. 
Tigerkäfer (Gerber) 9. 
Tigerſpinnen 726. 
Tinea granella 463. 
— pellionella 464. 
— tapezella 464. 
— vivipara 120. 

Tineina 462. 
Tingis affinis 652. 
Tipula oleracea 479. 
Tipulariae 476. 
Tod (Opilio) 690. 
Tomocerus plumbea 613. 
Töpfer, flüchtiger 307. 
Töpferweſpe, gemeine 307. 
— goldſtirnige 307. 
— weißfüßige 307. 

Töpferweſpen 307. 
Tortricina 453. 
Tortrix viridana 455. 
Torymus regius 324. 
Totengräber, deutſcher 68. 
— gemeiner 65 

Totenkäfer 126. 
Totenkopf 392. 
Totenuhr 124. 
Toxotus meridionalis 180. 
Trachea piniperda 439. 
Tracheata 5 
Tracheenatmer 5. 
Trachys minuta 107. 
Traubenmade 454. 
Traubenwickler, bekreuzter 455. 
— einbindiger 454. 

Trauerbienen 252. 
Trauerkäfer, gemeiner 126. 
Trauermantel 379. 
Trauermücken 480. 
Trauerſchweber, gemeiner 494. 
Trauerſpanner 450. 
Treiberameiſe 283. 
Triangulinen 132. 
Trichiidae 101. 

| Trichius fasciatus 104. 
Trichodectes climax 614. 
— latus 614. 
— scalaris 614. 

Trichodes apiarius 122. 
Trichterſpinnen 714. 
Trichterwickler 156. 
Trigona cilipes 231. 
— flaveola 230. 232. 
Trimera 30. 205. 
Trinotum conspurcatum 615. 
Trochilium apiforme 400. 
Troctes divinatorius 559. 
Trombidiidae 730. 

— tinctorium 730. 
Trommler (Rieſenſchabe) 579. 
Trotzkopf 124. 
Truxalis nasuta 596. 

Trombidium holosericeum 729. 

Trypetinae 514. 
Tryphonidae 334. 
Tryphoniden 334. 
Trypoxylon albitarse 307. 
— aurifrons 307. 
— figulus 307. 
— fugax 307. 

Tſetſe⸗Fliege 513. 
Tubitelariae 717. 
Tubulifera 610. 
Turmſchrecken 596. 
Typhlocyba rosae 636. 
Tyroglyphiden 742. 
Tyroglyphus 3 741. 
— siro 741. 

U. 

Uferaas, gemeines 547. 
— langgeſchwänztes 547. 

Uferfliege, zweiſchwänzige 543. 
Uferläufer 650. 
— zierlicher 650. 

Ufer⸗Moderkäfer 61. 
Ufer⸗Raſchkäfer 37. 
Ufer⸗Spindelaſſel 747. 

Ulmen-⸗Furchtkäfer 200. 
Unglückshafte 560. 
Urinſekten 611. 
Uropoda americana 733. 
— vegetans 733. 

V. 

f Vanessa Antiopa 379. 
— Atalanta 378. 

cardui 379. 
— Jo 378. 

levana 382. 
polychloros 380. 
prorsa 382. 

— urticae 381. 
Velia currens 650. 
Verborgenrüßler 164. 
— ähnlicher 165. 
— gefurchthalſiger 164. 

Verlusia rhombica 658. 
Vermipsylla Alakurt 523. 
Verſchiedenzeher 30. 125. 
Vesicantia 131. 
Vespa crabro 262. 
— germanica 265. 
— holsatica 265. 
— media 265. 
— rufa 265. 
— silvestris 265. 
— vulgaris 265. 

Vesparia 253. 
Vespidae 254. 257. 
Viehfliegen 489. 
Vielfuß, getupfter 673. 
Vielfüßer 672. 
Viereichenfalterchen 387. 
Vierlungler 701. 
Viſitenameiſe 287. 288. 
Vogelmilbe, gemeine 733. 
Vogelmilben 733. 742. 
Vogelſpinnen 698. 
Volucella bombylans 500. 
— pellucens 500. 

| plumata 500. 
48 * 
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W. 

Wachsſchabe 461. 
Wadenſtecher 512. 
Waffenbiene, gemeine 252. 497. 
— punktierte 252. 

Waffenbienen 252. 
Waldameiſe, rote 272. 280. 
Waldgärtner 169. 
Waldkäfer 176. 
Waldlaus, amerikaniſche 738. 
Wald⸗Schmarotzerhummel 251. 
Waldweſpe 265. 
Walker (Gerber) 95. 
Walzenböcke 186. 
Walzencikade, vierpunktige 637. 
Walzeneikaden 637. 
Walzenſpinne, gemeine 680. 
Walzenſpinnen 679. 
Wanderheuſchrecke 592. 
— ſüdafrikaniſche 589. 
Wand-Pelzbiene 238. 
Warzenbeißer 599. 
Warzenkäfer 119. 
Waſſerfloh 612. 
Waſſerflorfliege, gemeine 532. 
— rußfarbige 533. 

Waſſerjungfern 550. 
Waſſerkäfer 56. 
Waſſerläufer 28. 648. 649. 
Waſſermilbe, dickbeinige 731. 
— ſcharlachrote 731. 
— ſtachelfüßige 731. 

Waſſermilben 730. 
Waſſermotten 535. 
Waſſerſkorpion, grauer 648. 
Waſſerſkorpion-Wanzen 647. 
Waſſerſpinne, gemeine 714. 
Waſſertreter 48. 53. 
Waſſerwanzen 645. 
Weber, chagrinierter 185. 
Weberknecht 690. 
Webſpinne, bekränzte 709. 
Webſpinnen 692. 
Wegtrittſpanner 452. 
Wegweſpe, gemeine 297. 
— natalenſiſche 295. 

Sach-Regiſter. 

Wegweſpen 294. 
Weibertöter, geſchwänzter 689. 
Weichkäfer 114. 
— gemeiner 119. 
Weiden⸗Baumlaus 632. 
Weidenbohrer 401. 
Weidencikade 638. 
Weiden-Ordensband, rotes 444. 
Weidenrüßler 163. 
Weidenſpinner 419. 
Weihermilbe, kugelige 731. 
Weinkäfer (Gerber) 95. 
Wein⸗Schildlaus 619. 
Weißfleck 404. 
Weißfleck-Verborgenrüßler 165. 
Weißlinge 372. 
Weißpunktrüſſelkäfer 146. 
Werkholzkäfer 123. 
— geſtreifter 124. 

Werre (Maulwurfsgrille) 603. 
Weſpe, deutſche 265. 
— gemeine 265. 
— mittlere 265. 
— rote 265. 

Weſpen 208. 
— (Diploptera) 253. 
— geſellige 257. 

Weſpenbiene, weißfleckige 252. 
Weſpenbienen 244. 251. 
Wickler 453. 
Widderchen 403 
Widderkäfer 183. 
— gemeiner 183. 

Wieſenvogel, gemeiner 386. 
Wieſenwanzen 654. 
Windig 393. 
Winkelſpinne 711. 
Winterſaateule 441. 
Winterſpanner 448. 
Wirbelkäfer 54. 
Wirbelweſpe, gemeine 304. 
Wirbelweſpen 304. 
Wolfs milchſchwärmer 394. 
Wolfsſpinne 721. 
Wollbienen 248. 
Würgſpinnen 698. 
Wurzellaus der Rebe 626. 

. 
Xiphydria 352. 
Xylocopa caffra 240. 
— latipes 240. 
— violacea 240. 

Xylophagi 125. 
Xysti cus viaticus 719. 
Xylotropha 399. 

M. 
Ypſilon 443. 

3. 
Zabrus gibbus 45. 
Zackenſchwärmer 391. 396. 
Zangenameiſen 279. 
Zangenböcke 180. 
Zapfenwickler 151. 
Zecken 733. 
Zehrweſpen 209. 
Ziegenlaus 614. 
Zimmerbock 185. 
Zimmermann 176. 
Zirpen 636. 
Zirpkäferchen, zwölfpunktiges 194. 
Zitronenfalter 376. 
Zopherus Bremei 127. 
Zuckergaſt 612. 
Zuckerkäfer 83. 
Zugameiſe 288. 
Zugheuſchrecke 592. 
Zune bandwurmartiger 

746. 
— gezähnelter 746. 

Zungenwürmer 745. 
Zünsler 458. 
Zweigabſtecher 126. 
Zweiflügler 470. 
Zweipaarfüßer 671. 
Zwiebelfliege 514. 
Zwiebelhornkäfer, großköpfiger 90. 
Zwitſcherheuſchrecke 600. 
Zygaena chrysanthemi 403. 
— filipendulae 403. 



Acoſta 620. 
Adanſon 588. 
Adler 316. 
Aelianus, Claudius 19. 85.279.471. 

546. 643. 681. 
Aldrovandi, Ulyſſes 723. 
Ariſtoteles 4. 19. 80. 103. 115. 228. 

267. 296. 545. 586. 643. 685. 693. 
735. 

Aßmuß 135. 517. 

Baer, Karl Ernſt von 19. 
Balbiani 625. 629. 
Bar 287. 
Bates 230. 285— 290. 300. 304. 305. 

560. 562 — 564. 698. 699. 738. 
Beauregard, H. 136. 
Beauvois, Paliſot de 698. 
Bechſtein 352. 
Vecker 124. 125. 
Beling 481 483. 493. 494. 
Beneden, van 746. 
Bergh, R. 743. 744. 
Berthold 392. 481. 
Birthlow 393. 
Blackwall 695. 
Blanchard 668. 
Blochmann 625. 
Boden 92. 
Boheman 204. 
Boiteau 628. 629. 
Boje 500. 
Bonnet 527. 
Bonpland 112. 
Borck, de 130. 
Borkhauſen 389. 
Bory de Saint-Vincent 568. 
Bouché 103. 324. 509. 621. 
Brauer, Fr. 504. 506. 
Brehm, A. 568. 
Breiter, H. 45. 
Bremi 538. 
Buckley 284. 
Buckton 624. 
Burmeiſter 34. 293. 570. 582. 583. 

611. 623. 641. 687. 
Büsgen, M. 635. 
Büttner 82. 

Cälius 580. 
Camerarius, Joh. 100. 
Candeze 31. 109. 111. 191. 
Carter 622. 
Chamiſſo, A. von 28. 576. 
Chapman 130. 
Chappe 558. 

Autoren⸗Regiſter. 

Chapuis, M. F. 31. 34. 191. 
Charpentier 554. 
Cholodovsky 625. 
Chop 80—82. 
Claus 416. 
Coquebert 293. 
Cornelius 82. 
Chriſt 291. 
Cuvier 4. 

Dahlbom 297. 304. 310. 
Darwin 50. 281. 392. 695. 705. 721. 
Davidſon 510. 
Degeer 118. 192. 338. 500. 509. 609. 

660. 661. 697. 716. 731. 733. 735. 
Delacoux 479. 

Deleſſert 440. 
Deſor 613. 
Diodorus Siculus 580. 618. 
Dohrn, A. 373. 
Doubleday 392. 
Drewſen 292. 
Dreyfus 325. 
Drory 230 - 232. 
Dufour 307. 724. 
Duges 742. 
Dzierzon 225. 
Ehrenberg 686. 
Enock 702. 
Epp 563. 
Erichſon 7. 34. 91. 500. 524. 
Erker, Joſeph 724. 
D'Esceirac de Lauture 567. 
Eversmann 300. 638. 653. 

Fabre 134. 137. 138. 299. 307. 667. 
Fabricius 34. 39. 150. 169. 293.312. 

336. 389. 570. 622. 632. 644. 658. 
659. 742. 

Falderman 123. 
Fallen 638. 
Fantoni 406. 
Fels 289. 
Fickert 419. 
Fieber 651. 
Fiſcher 594. 
Fitch, Aſa 626. 
Forbes 568. 
Forel 272. 
Förſter 248. 317. 
Frauendorf 26. 
Frauenfeld, von 248. 315. 
Friſch 602. 
Fritſch 560. 562. 589. 593. 699. 722. 
Fueßlin 606. 
Füßly 685. 

Gemminger 83. 
Geoſſroy 715. 
Germar 45. 199. 204. 
Gerſtäcker 133. 240. 539. 
Gervais 690. 
Ghiliani 379. 
Gleditſch 66. 
Gödart 234. 690. 
Golberry 563. 
Gravenhorſt 334. 340. 
Gray, R. 584. 
Grenacher 6. 
Große, Franz 614. 
Gueinzius 269. 295. 298. 
Guillot 586. 
Guyon 682. 

Haaber 81. 82. 
Haberland 516. 
Hagen 424. 535. 557. 562. 569. 
Hagens, von 277. 281. 
Hahn 661. 737. 
Haliday 609. 
Haller, A. von 682. 
Harold, von 83. 
Hartig 323. 347. 623. 
Heeger 292. 
Heer 40. 44. 
Heinemann, von 453. 
Henle 744. 
Herbſt 681. 687. 690. 691. 
Hermann 739. 
Herrich 739. 
Heyden, von 493. 
Hieronymus 82. 
Hippokrates 135. 
Hoffer 234. 
Huber 227. 275. 
Hübner 407. 466. 
Hudſon 582. 
Humboldt, A von 112.476.621. 668. 
Hummel 575. 
Hutton 681. 

Imhoff 245. 

Jänicke 493. 
Jordan, K. 611 
Joſeph 50. 51. 

Karſch, Ferd. 296. 681. 
Keferſtein 375. 395. 
Keller 631. 
Kellner 146. 
Kerr 622. 
Kieſewetter, von 51. 
Kirby 50. 670. 704. 732. 

48** 
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Kleanthes 278. 
Klingelhöffer 40. 
Klug 291. 362. 570. 597. 
Kobert 710. 
Koch 679. 686. 
Kohl, F. F. 299. 
Kollar 352. 487. 582. 
König 560. 
Kopp 374. 
Kotzebue 739. 
Kramer 731. 
Kriechbaumer 241. 
Kyber 634. 

Lacordaire 34. 44. 91. 125. 139. 
143. 167. 173. 175. 188. 539. 

Laet, Johann de 699. 
Landois 38. 215. 232. 279. 392 

473. 474. 
Langenbrunner 631. 
Langsdorf 699. 
Latreille 34. 109. 282. 291. 305. 

611. 686. 695. 735. 739. 
Latzel 673. 
Lea 538. 
Le Conte 34. 
Leeuwenhoek 617. 
Leichhardt 563. 
Lepeletier 215. 242. 257. 261. 304. 

307. 

Lespes 560. 561. 571 —573. 
Leuckart 512. 746. 
Leunis 658. 
Leydig 741. 744. 745. 
Lichtenſtein, Jules 563. 589. 624. 

625. 628. 630. 

Lignac 716. 
Lincecum 284. 
Linné 4. 28. 34. 39. 85. 109. 254. 

278. 299. 369. 370. 446 494. 500. 
524. 529. 535. 542. 613. 623. 645. 
653. 661. 686. 691. 

Liſter 713. 721. 
Livingſtone 87. 695. 
Löw 493. 636. 
Lubbock, J. 274. 
Lucas 176. 
Lyonet 401. 533. 

Mach 411. 
Mac Lachlan 535. 
Macquart 493. 
Malinowski, von 54. 
Marcgrave, Georg 699. 
Martens, E. von 605. 
Mayer, Paul 621. 
Mayr G. 314. 316. 319. 
Megnin 733. 
Meigen 487. 518. 
Meinert, Fr. 19. 
Menge 696. 699. 700. 706. 708. 
Merian (Frau) 698. 
Milne Edwards 747. 
Modeer 55. 
Mooren 634. 
Morin, H. 176. 376. 394. 727. 
Moritz 27. 

Autoren-Regiſter. 

Moufet 80. 100. 111. 114. 126. 127. 
131. 136. 470. 471. 580. 618. 
682. 693. 

Müller 735. 
Müller F. 535. 538. 560. 565 — 567. 
Müller, H. 230. 281. 
Müller, J. 588. 
Müller, P. W. J. 62. 263. 
Mulſant 205. 
Murray, Andrew 129. 
Nalepa 745. 
Neumann, C. J. 731. 
Newman 241. 
Newport 134. 
Nicander 132. 
Nicolet 612. 613. 
Nigidius 80. 
Nitzſch 615. 
Nördlinger 152. 155. 604. 
Nowicki 481. 483. 

Oken 550. 
Oſten⸗Sacken, von 117. 278. 314. 

476. 484. 
Oviedus 111. 
Ozanari 136. 

Pagenſtecher 19. 583. 729. 785. 737. 
Pallas 594. 679. 680. 710. 
Pallme 565. 
Panzer 534. 
Paracelſus 682. 
Pauſanias 476. 588. 
Pergande 611. 
Perleb 667. 
Perny, Paul 407. 408. 
Perroud 197. 
Peters 686. 
Pictet 545. 
Planchon 627. 628. 
Plate 748. 
Plautus 267. 
Playfair 591. 
Plinius 79. 82. 85. 126. 279. 

681. 682. 735. 
Plutarch 278. 735. 
Poujade 652. 
Preuß 283. 
Prevoſt 379. 

Raspail 742. 
Rath, O. vom 672. 676. 
Ratzeburg 143. 150. 169. 316. 

324. 330. 337. 338. 342. 
605. 706. 

Réaumur 181. 241. 242. 247. 
256. 264. 392. 461. 500. 
509. 548. 621. 

Redi 19. 
Rengger 562. 721. 
Reuter 636. 
Rocquigny-Adanſon, de 379. 
Röſel 82. 521. 536. 539. 545. 

583. 602. 
Rouget 43. 
Roxburgh 622. 
Rupertsberger 31. 
Ruyſcher, Melchior van 620. 

588. 

323. 
351. 

248. 
508. 

582. 

—— ,, —— 

Saint⸗Hilaire, von 231. 560. 
Sauſſure 256. 583. 
Sauvage 560. 563. 701. 702. 
Say 199. 
Schäffer 181. 739. 
Schenck 245. 248. 251. 305. 
Schimer 627. 
Schimmelpfennig 425. 427. 
Schiödte 59. 
Schmidt, A. 605. 
Schmiedeknecht 244. 541. 
Schneider 531. 
Schönbauer 487. 
Schrader 315. 
Schrank 632. 
Schubärt 746. 
Scopoli 549. 
Scott 20. 
Scoutetten 670. 
Shaw 642. 
Siebold, C. Th. von 4. 18. 225. 

228. 261. 309. 539. 541. 554. 
588. 597. 694. 

Signoret 622. 
Simon 681. 717. 744. 745. 
Simpſon 646. 
Smeathman 560. 563. 565. 
Smith, F. 26. 250. 
Snellen van Vollenhoven 112. 
Spence 50. 
Speyer 369. 430. 
Steenſtrup 634. 
Stone 129. 
Suffrian 199. 
Swammerdam 21. 22. 
Sykes 284. 

Taſchenberg, O. 523. 
Temple 591. 
Thyleſius, Anton 115. 
Totti 710. 
Treviranus 672. 
Troisvilles, de 715. 716. 

Uhler 558. 

Vogel 565. 733. 

Waga 675. 
Wagner, Nik. 19. 
Wagner, R. 392. 
Wahlberg 234. 
Walkenaer 715. 718. 
Waltl 574. 
Werneburg 370. 
Wesmael 256. 294. 340 — 342. 
Weſtwood 34. 243. 304. 534. 584. 

627. 
Wiedemann 493. 
Willkomm 425. 
Wolff, O. J. 216. 

570. 

Young, A. 509. 

Zaddach 362. 
Zeller 466. 469. 500. 
Zenker 747. 
Zimmermann 582. 583. 

Druck vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig. 
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VERLAGS-VERZEICHNIS 
DES 

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS 

LEIPZIG UND WIEN. 

Eneyklopädische Werke. 

Meyers Konversations-Lexi- 
Kon, vierte Auflage. Mit 3600 Ab- 
bildungen im Text, 550 Karten- und 
Ilustrationsbeilagen. 

Gebunden, in 16 Halbfranzbänden 

Ergänzungs- und Registerband deze 
Gebunden in Halbfranz. 8 

Erstes Jahres- Supplement (1890/91) 
dazu. 

Gebunden in Halbfranz 

Zweites Jahres- Supplement (1891/92) 

N | 

M. 
H | 

Gebunden in Halbfranz . 

| 
1 

Lanke, Der Mensch. Mit 991 
Abbildungen im Text, 6 Karten und 

32 Chromotafeln: 
Geheftet, in 26 Lieferungen 
Gebunden, in 2 Halbtranzbänden . 

Neumayr, Erdgeschichte. ı Mit 
916 Abbildungen im Text, 4 Karten und 
27 Chromotafeln. 

Geheftet, in 28 Lieferungen 
Gebunden, in 2 Halbiranzbänden 

hatzel, Völkerkunde. Mit 1120 
Abbildungen im Text, 5 Karten und 30 
Chromotafeln. 

re, 

2 

Geheftet, in 42 Lieſerungen RE 
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . . 5 2 

Kerner, Pflanzenleben. Mit 
2100 Abbildungen im Text und 40 
Chromotafeln. | 

Geheftet, in 30 Lieferungen . . 3 2 
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden ; 

Brehms Tierleben, Volks- und 
Schulausgabe, II. Auflage Mit 
1300 Abbildungen im Text, 1 Karte und 
3 Chromotafeln. (Im Erscheinen. 57 

Geheftet in 52 Lieferungen 
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . . 

dazu. | 

N. Pf. 

Pf. 

Naturgeschichtliche und geographische Werke. 

NM. Pf. 

Wandregal zu Me A Kom. eo 
In Eiche . 2 25 
In Nußbaum . . 28 - 

Dieselben mit Glasthüren 101 Mark mehr. 

Meyers Kleines Konversa- 
tions-Lexikon, fünfte Auf- 
lage, mit mehr als 100 Karten und 
IUlustrationstafeln. (Im Erscheinen.) 

Geheftet in 66 Lieferungen a > 30 
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden ; nl 8 8 

M. Pf. 

Brehms Tierleben, II. Auflage. 
Mit 1800 Abbild. im Text, 9 Karten und 

180 Tafeln in Holzschnitt und Chromo- 

druck. {Im Erscheinen.) 

Geheftet, in 130 Lieferungen 

Gebunden, in 10 Halbfranzbänden 

Sievers, Afrika. Mit 154 Abbild. im 
Text, 12 Karten u. 16 Tafeln in Chromo- 

druck u. Holzschnitt. 

Geheftet, in 10 Lieferungen 

Gebunden, in Halbfranz 

11 

12 — 

Sievers, Asien. Mit 160 Abbil- 
dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln 
in Chromodruck und Holzschnitt. 

Geheftet, in 13 Lieferungen 3 ee 1— 

Gebunden, in Halbfranz. . . 2 2 2 2 2. 

Meyers Kleiner Hand-Atlas. 
Mit100Kartenblättern u. 9 Tee 

17 Lieferungen. 
Gebunden, in Ha! bfranz 

o 

e ene a RT 

= Umrechnungskurs: 1 Mark = 60 Kr. 6. W. = 1 Fr. 35 C. = 



Meyers Klassiker-Ausgaben. 
Alle Bände in elegantem Leinwand- Einband; für. feinsten a sind die Preise 

um die Hälfte höher. 

Deutsche Litteratur. 

Goethe, 12 Bände, herausg, von H. Kurz 
Schiller, 6 Bände, herausg. von Denselben. 

— 8 Bände (vollständigste Ausgabe), Desgl. 

Lessing, 5 Bände, herausg. von Y Bornmüller 

Herder, 4 Bände, herausg. von H. Kurz 

Wieland, 3 Bände, herausg. von Demselben. 

H. v. Kleist, 2 Bände, herausg. von Demselben . 

Chamisso, 2 Bände, herausg. von Demselben . 

E. T. A. Hoffmann, 2 Bände, herausg. von Demselben 

Lenau, 2 Bände, herausg. von C. Hepp . 8 

Heine, 7 Bände, herausg.. von E. Elster . 

Hauff, 3 Bände, herausg. von M. Mendheim 
Eichendorff, 2 Bände, herausg. von I. Dietze 

Gellert, 1 Band, herausg. von A. Schullerus 
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger 

Tieck, 3 Bände, herausg. von G. L. Klee 

Arnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke 

Brentano, 1 Band, herausg. von Demselben . 
Novalis u. Fouque, 1 Band, herausg. von Demselben 

Körner, Platen, Uhland. (Erscheinen 1893.) 

Englische Litteratur. 

Altenglisches Theater, von Robert Prölß, 2 Bände 

Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch . 
Byron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche Aus- 

gabe, 4 Bände . 

Chaucer, Canterbury-Geschichten, von n- Her a 9 

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller . 

Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner . 
Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehof. 

Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Biogr. von 

I. Genee, 9 Bände. 

— Leben und Werke, von AR. Be 

Shelley, Ausgew. Dichtungen, von Ad. Strodtmann || 

Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner 

— Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke . 

Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodtmann. 

Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodimann . 

Italienische Litteratur. 

Ariost, Der rasende Roland, von J. D. Gries, 2 Bde. 

Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner » 

Leopardi, Gedichte, von E. Hamerling . af 

Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bände 

1 
— 1 

1 

| 

| 
| 

Don K © 

c — DB 

d 

| 

— — — — 1 

to [Si 

50 

erraten. Don Quichotte, von Edm. Zoller, 2 Bde, N 

! 

Spanische und portugiesische | 
Litteratur, | 

(amoens, Die Lusiaden, von K. Eitner .. » Si 

Cid, Romanzen, von X. Eitner 

Kaum hes Theater, von R&pp uad Kia 3 Bände N 

Französische Litteratur. 

Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedt 

Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs 

La Bruyere, Die Charaktere, von K. Eitner 

Lesage, Der hinkende Teufel, von L. Schücking . 

Merimee, Ansgewählte Novellen, von Ad. Laun.. 

Moliere, Charakter- Komödien, von Demselben. 

Rabelais, Gargantua, von F! A. Gelbexe, 2 Bände 

Racine, Tragödien, von Ad. Laun 

Rousseau, Bekenntnisse, von L. Schückäng, 95 2 Bde. 

— Briefe, von Wiegand. . .. . 8 

Saint-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner i 

Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius 
Stael, Corinna, vou M. Bock 3 

Töpfler, Kosa und Gertrud, von K. Einer - 

Skandinavische und russische 
Litteratur. 

Björnson, Bauern- Novellen, von Z. Lobedanz 

— Dramatische Werke, von Denselben 

Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände. . 

Puschkin, Dichtungen, von A Löwe . 

Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff . . 

Die Edda, von H. Geng re 

Orientalische Litteratur. 

6 — — — — — — — 

Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier. 
Morgenländische Anthologie, von Bene 

Litteratur des Altertums. 

Aschylos, Dramen, von A. Oldenberg . . 

Anthologie griechischer und römischer ik a von 

Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Band geb. : 

Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. Mal || 

Homer, Odyssee, von Y Ehrenthal. | 

— Ilias, von Demselben 3 

Sophokles, Dramen, von H. Viehof . . 8 

Geschichte der antiken Lit- 

teratur, von J. Mählıy. Gebunden 

Wörterbücher. 

terbuch der deutschen SITGCHE, 

dritte Auflage. 

Gebunden 8 

Im wel 
Dudens Orthographisches Wör- 
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Meyers Sprachführer, 
Englisch — Französisch n geb, a 
Arabisch — Türkisch . . - ; | 
Spanisch— Russisch — Dänisch ar - a 
Neugriechisch . .... 2. Wr. = 
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Meyers Volksbücher. 
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich, Preis jeder Nummer 10 Pfennig. 

Althaus, Märchen aus Se as art. 
x 0. 
Andersen, Bilderbuch ohne Bilder. 860. 
Archenholz, Preuß. Armee vor und in 

dem en Kriege, 840. 
Arndt, Gedichte. 825. 826. 
— Mei ne Wanderungen und Wandelun- 

gen mit dem Reichsfreiheirn vom 
Stein. 827-829 
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